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Vorbemerkung 

Mil dem zweiten Band ist der Teil „Ältere Sprache“ des Etymo- 

logischen Wörterbuches des Altindoarischen abgeschlossen. 
Der dritte Band wird (im Sinne von Bd. I, S. Xf. [§ 2.2]) den 

Wortschatz der jüngeren Sprache“ enthalten - soweit dieser 
hinreichend etymologisierbar ist oder (was damit nicht Zusam¬ 
menfällen muß) etymologischen Deutungen ausgesetzt war. - 
Wiewohl ich ho(Te, auch für diesen Band Leben und Kraft zu 
behalten, beruhigt es mich, im Jahr meines 70. Geburtstages, 
doch, mit den Bänden I—II ein vollständiges etymologisches 
Wörterbuch des Vedischen vorzulegen - und damit den wesent¬ 
lichen Teil dessen, was in meinem Buche für die Indogermani¬ 
stik relevant sein mag. 

Die Danksagungen des ersten Bandes bleiben bestehen; alle 

in Bd. I, S. XIIIf. und S. XV genannten Persönlichkeiten haben 

ihre verschiedenartigen wertvollen Dienste dem Buche weiter¬ 
hin zugute kommen lassen - mit der tragischen Ausnahme von 
Jochem Schindler, der am Weihnachtsabend des Jahres 1994, 
erst 50 Jahre alt, für immer von uns gegangen isL 

Wien, Ostern 1996 Manfred Mayrhofer 





Abkürzungsverzeichnis 

Band II. 

A. Bibliographische Abkürzungen 

(Titel von Büchern und Zeitschriften, Autorennamen) 

ABegr = 
AcAntH = 

AcArchHung = 

Acme = 

AcPraeh = 
Actes Chantraine = 

Aevum = 

AID 
AlON-Sl 

AKM 

ALB 
AnnBasPot = 

AnnlON = 

Arctos = 
Arrlnd = 
ARW 
ASGM 
AspAlb = 

Archiv für BegrifFsgeschichte. Bonn. 
Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungari- 
cae. Budapest. 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hun- 
garicae. Budapest. 
Acme. Annali della Facoltä di Filosofia e Leltere 
delfUniversitä degli Studi di Milano. Mailand. 
Acta praehistorica et archaeologica. Berlin. 
La langue et les textes en grec ancien (Actes du 
Colloque Pierre Chantraine). Amsterdam 1992. 
Aevum. Rassegna di scienze sioriche, linguistiche 
e Filologiche. Mailand. 
Archiv für OrientForschung. Hom. 
Annali delFIstituto Universitario Orientale di Na¬ 
poli. Sezione slava. Neapel. 
Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. 
Leipzig. 
The Adyar Library Bulletin. Madras. 
Annali della Facoltä di Leltere e Filosofia. Uni- 
versitä degli Studi della Basilicata. Potenza. 
Istituto Universitario Orientale, Annali. Neapel. 
[Von AION(-L) abzusetzen, o. I, XVII). 
Arctos. Acta Philologica Fennica. Helsinki. 
Arrian, Indica. [S. WirthHinArrian, u. S. XXVIII). 
Archiv für Religionswissenschaft. Leipzig. 
Atti del Sodalizio Glotlologico Milanese. Mailand. 
W. Breu u.a. (edd.), Aspekte der Albanologie. 
Akten des Kongresses ‘Stand und Aufgaben der 
Albanologie heute’. [Balkanologische Veröffent¬ 
lichungen Band IS). Berlin 1991. 



X Abkürzungen 

AtkinsPü 

Auguralia 

Bader, 
Anagram mes 

BalkE 

Baltislica 
BammAbstr 

Beal 

BechertDating 1 

Benedctti-Com- 
posti 

BenedetliStudi 
Bergren 

Bloch, KS 

Bolognlmpr 

BoppSymp 

Boyce, HoZor I 

BPhW 
Breloer-Bömer 

Bühnemann, Püjä 

S. D. Atkins, Pü$an in the Rig-Veda. Princeton 
1941. 
Auguralia. Estudios sobre lenguas y literaluras 
griegas y latinas (ed. M. F. Galiano). Madrid 1984. 

F. Bader, Anagrammes et Allit6rations. [Orbis/ 
Supplementa Tome IJ. Paris-Louvain 1993. 
Balkansko ezikoznanie / Linguistique balkanique. 
Sofia. 
Baltislica. Vilnius. 
A. Bammesberger, Abstraktbildungen in den bal¬ 
tischen Sprachen. [Ergänzungshefte zu KZ Nr. 
22]. Götlingen 1973. 
R. H. Beal, The Organisation of the Hittite Mili¬ 
tary. [Texte der Hethiter Heft 20]. Heidelberg 1992. 
H. Bechert (ed.), The Dating of the Historical 
Buddha. Part 1 [Symposien zur Buddhismusfor¬ 
schung, IV, 1]. Göttingen 1991. 

M. Benedetti, I composti radicali latini. Esame 
storico e comparativo. Pisa 1988. 
M. Benedetti, Due Studi Vedici. Potenza 1990. 
Ann L. T. Bergren, The Etymology and Usage of 
IkTpap in Early Greek Poetry. [American Classi- 
cal Studies Nr 2]. The American Philological As¬ 
sociation 1975. 
Recueil d’Articles de Jules Bloch 1906-1955. Paris 
1985. 
G. Bolognesi, Le fonti dialellali degli imprestiti 
iranici in armeno. Mailand 1960. 
Bopp-Symposium 1992 der Humboldt-Universi¬ 
tät zu Berlin. Akten der Konferenz ... aus Anlaß 
von Franz Bopps zweihundertjährigem Geburts¬ 
tag am 14. 9. 1991. Heidelberg 1994. 
M. Boyce, A History of Zoroastrianism. Vol. I [:] 
The Early Period [HbO 1/VIII/1/2/2A]. Leiden/ 
Köln 1975. 
Berliner philologische Wochenschrift. Berlin. 
B. Breioer - F. Börner, Fontes historiae religio- 
num Indicarum. Bonn 1939. 
G. Bühnemann, Püjä. A Study in Smärta Ritual. 
[Publications of the De Nobili Research Library 
Vol. XV]. Wien 1988. 



Abkürzungen XI 

CalRitSü 

CalSSS 

CalTodt 

CamaOICongrPr 

CampRic 

Catsanicos, 
Recherches 

CHL/IEFU 

CHr 
Clackson 

CM CS 

Collinge, Laws 

CollMyc 

CostaComp 

CQ 
CRAI 

CWPL 

DamaszMitt 

W. Caland, Über das rituelle Sütra des Baudhä- 
yana. [AKM XII/1). Leipzig 1903. Nachdruck 
Nendeln 1966. 
Särtkhäyana-Srautasütra. Translated ... by ... W. 
Caland ... Edited ... by ... Lokesh Chandra ... 
Nagpur 1953. Reprint Delhi etc. 1980. 
W. Caland, Die altindischen Todten- und Bestat¬ 
tungsgebräuche mit Benutzung handschriftlicher 
Quellen dargestellt. [VKNA Deel I, No 6). Amster¬ 
dam 1896. [Nachdruck Wiesbaden 1967, Amster¬ 
dam 1983]. 
K. R. Cama Oriental Institute (estd. 1916) [,] Inter¬ 
national Congress Proceedings (5th to 9th Janu- 
ary, 1989). Bombay 1991. 
E. Campanile, La Ricostruzione della Cultura 
Indoeuropea. Pisa 1990. 

J. Catsanicos, Recherches sur le Vocabulairc de 
la Faute. Hitl. was-tul et Gr. ä(f)dTt|: Deux Re¬ 
präsentant de la Base I.-Eur. *H2wem- „Faillir“. 
Paris [Cahiers de N.A.B.U. 2] 1991. 
Comparative-Historical Linguistics: Indo-Euro- 
pean and Finno-Ugric. Papers in Honorof Oswald 
Szemerenyi III. Amslerdam/Philadelphia 1993. 
Corpus Inscriptionum Iranicarum. London. 
J. Clackson, The Relationship between Armenian 
and Greek. [Publications of the Philological Soci¬ 
ety, 30]. Cambridge 1994. 
Cambridge medieval Celtic studies. Leamington 
Spa, Warwickshire. 
N. E. Collinge, The Laws of Indo-European. 
Amsterdam - Philadelphia 1985. 
Colloquium Mycenaeum. Actes du sixieme col- 
loque international sur les textes myceniens et 
egeens. Neuchätel - Geneve 1979. 
G. Costa, I composti indoeuropei con *dus-e *su-. 

Pisa 1990. 
The classical quarterly. London. 
Comptes Rendus [de TJAcademie des Inscriptions 
& Belles-Letlres. Paris. 
Copenhagen Working Papers in Linguistics. 
Kopenhagen. 

Damaszener Mitteilungen. Mainz. 



XII Abkürzungen 

DanüPohl 

Deger-Jalkolzy 

Diachr 

DiakStar 

DravSymp 

EAZ 

EC 
EIE 
EilChunsar 

EilNameng 

Em-Bur, 
Borrowings 

Enclran 

EncRelEth 

Eranos 
ErdosylA 

EtrBcnv 

Euler, Aor 

= M. A. Dandamaev, Persien unter den ersten Achä- 
meniden (6. Jahrhundert v.Chr.). Übersetzt von 
H.-D. Pohl. Wiesbaden 1976. 

= S. Deger-Jalkotzy, E-QE-TA. Zur Rolle des 
Gefolgschaftswesens in der Sozialstruklur myke- 
nischer Reiche. [SbÖAW 344]. Wien 1978. 

— Diachronica. International Journal for Historical 
Linguistics. Zuletzt Amsterdam/Philadelphia. 

= I. M. DiakonofT- S. A. Starostin, Hurro-Urartian 
as an Eastern Caucasian Language. [MSS-Beihefte 
N.F. 12]. München 1986. 

= Symposium on Dravidian Civilization. Publ. Nr. 1 
in the Asian Series of the Center for Asian Studies 
of the University of Texas at Austin. Austin - 
New York 1971. 

= Ethnographisch-archäologische Zeitschrift. Ber¬ 
lin. 

= Etudes celtiques. Paris. 
— Etudes indo-europ6ennes. Lyon. 
= W. Eilers, Die Mundart von Chunsar. Wiesbaden 

1976. 
= W. Eilers, Geographische Namengebung in und 

um Iran. Ein Überblick in Beispielen. [SbAkMün- 
chen 1982: 5]. München 1982. 

= M. B. Emenau - T. Burrow, Dravidian Borrowings 
from Indo-Aryan. University of California Publi- 
cations in Linguistics Vol. 26. Berkeley - Los 
Angeles 1962. 

= Encyclopacdia Iranica. Edited by E. Yarshaler. 
London - New York, zuletzt Costa Mesa (Calif). 

= Encyclopacdia of Religion and Ethics. Ed. by 
J. Hastings. Edinburgh 1909. 

= Eranos. Acta Philologica Suecana. Uppsala. 
= G. Erdosy (ed.), The Indo-Aryans in Ancient 

South Asia. [Indian Philology and South Asian 
Studies Vol. 1]. Berlin - New York 1995. 

= Etrennes de linguistique ofterls ... ä Emile Bcn- 
veniste. Paris 1928. 

= W. Euler, Modale Aoristbildungen und ihre Re¬ 
likte in alteuropäischen Sprachen. [IBS-VKS 55]. 
Innsbruck 1992. 



Euler, Moduskal 

Fedorova 

FestgDtlr 

Filliozal, Doctr 

FMSpIdg 

Frauwallner- 
PhilosTexte 

FribourgOrSS80 

Fs Andreas 

Fs Behrmann 

Fs Belardi 

Fs Biezais 

Fs Bivar 

Fs Coseriu 

Fs Deleu 

Fs de Saussure 

Fs Eggermont 

Abkürzungen XIII 

W. Euler, Moduskategorien der Perfektopräsen- 
tien im Indogermanischen. [IBS-VKS 58]. Inns¬ 
bruck 1993. 

M. Fedorova, Die Marmantheorie in der klassi¬ 
schen indischen Medizin. Phil. Diss. München 
1990. 
Festgabe deutscher Iranisten zur 2500 Jahrleier 
Irans. Stuttgart 1971. 
J. Filliozat, La doctrine classiquc de la niedccine 
indienne. Ses origines et ses paralleles grecs. Paris 
1949. 
Früh-, Mittel-, Spälindogermanisch. Akten der 
IX. Fachtagung der Indogermanischen Gesell¬ 
schaft ... 1992 in Zürich. Wiesbaden 1994. 

E. Frauwallner, Philosophische Texte des Hindu¬ 
ismus. [Nachgelassene Werke II, SbÖAW 588]. 
Wien 1992. 
Fribourg-Orient, Mitteilungsblatt Ägyptologie 
und hamitosemitische Sprachwissenschaft, all¬ 
gemeine Sprachwissenschaft, Sommersemester 
1980. Freiburg (Schweiz) 1980. 
Festschrift Friedrich Carl Andreas... dargebracht 
von Freunden und Schülern. Leipzig 1916. 
Wahrnehmungen im Poetischen All. Festschrift 
für Alfred Behrmann zum 65. Geburtstag. Heidel¬ 
berg 1993. 
Miscellanea di sludi linguistici in onore di Walter 
Belardi per il suo 70° compleanno. Rom 1994. 
Humanitas Religiosa. Festschrift Haralds Bie¬ 
zais. Stockholm 1979. 
Iranian Studies in Honor of A. D. H. Bivar. Bulle¬ 
tin of the Asian Institute N.S./Vol. 7, Bloomfield 
Hills, MI, 1993. 
Logos semantikos: Studia linguistica in honorem 
Eugenio Coseriu. 5 Bde., Berlin - New York, 
Madrid 1981. 
Jain Studies in Honour of Jozef Deleu. Tokio 
1993. 
Melanges de linguistique ofTcrls ä F. de Saussure. 
Paris 1908. 
India and the Ancient World. (...) Professor 
P. H. L. Eggermont Jubilee Volume. Leuven 1987. 



XIV Abkürzungen 

Fs Endzelin 
Fs Hamp 

Fs Heesterman - 

Fs Kakosy 

Fs Kerlouegan 

Fs Lienhard 

Fs MacKenzie 

Fs Manessy- 
Guillon 

Fs M Hattori 

Fs Mitxelena 

Fs Müller 

Fs Nobel 

Fs Pellegrini 

Fs Polome II 

Fs Pürdävüd 

Fs RBraun 

= ln Honorem Endzelini. Chicago 1960. 
= CeJtic Language, Celtic Culture: A Festschrift 

for E. P. Hamp. Van Nuys (California) 1990. 
= Ritual, State and History in South Asia. Essays 

in Honour of J. C. Heesterman. Leiden - New 
York - Köln 1992. 

= The Intellectual Heritage of Egypt. Sludies Pre¬ 
sented to L. Kakosy ... Budapest 1992. 

= Melanges Francis Kerlouegan. [Annales de ITJni- 
versite de Besan^n]. Paris 1994. 

= Sauhrdyamahgalam. Studies in Honour of Sieg¬ 
fried Lienhard on his 70th Birthday. Stockholm 
1995. 

= Corolla Iranica. Papers in honour of ... D. N. 
MacKenzie on the occasion of his 65th birthday 
... Frankfurt am Main u.a. 1991. 

= Nomina Rerum. Hommage a J. Manessy-Guitton. 
L. A. M. A. Centre de Recherches Comparatives 
sur les Langues de la Mediterranäe Ancienne. N° 
13, 1994. Nizza. 

= Indo-shisöshi Kenkyü (Studies in the History of 
Indian Thought), No. 6, 1989 - Special Issue 
Dedicated to Professor Masaki Hattori. Kyoto. 

= Symbolae Louis Mitxelena septuagenario ob- 
latae. Viloria 1985. 

= Nubia et Oriens Christianus. Festschrift für 
C. D. G. Müller... Köln 1988. 

= Jnänamuktävali. Commemoration Volume in 
Honour of Johannes Nobel. On the occasion of his 
70th Birthday oftered by Pupils and Colleagues. 
New Delhi 1963. 

= Scritti linguistici in onore di G. B. Pellegrini. 
2 Bde. Pisa 1983. 

= Perspectives on Indo-European Language, Cul¬ 
ture and Religion. Studies in Honor of E. C. Po- 
lom6. 2 Bde., Mc Lean, Virginia 1991, 1992 [JIES 
Monograph 7]. (~ Fs. Polome [1], o. 1, XXVIII). 

= Miscellanea in Honorem Ibrahim Pürdävüd (= 
Farhang-e Iran Zamin 21, 1-4, 1976). 

= Hommage ä Rene Braun. [Publication de la Fa- 
culte des Lettres et Sciences Humaines de Nice 
N° 56]. Tome I. Nizza 1990. 



Abkürzungen XV 

Fs Rix = 

Fs Rohr = 

Fs Rozwadowski = 

Fs Safarewicz = 

Fs Schlerath = 
Fs Schmitt — 

Fs Schneider = 

Fs Siddheshwar 
Varma = 

Fs Streitberg = 
Fs Strunk = 

Fs Taillardat = 

Fs Togan = 

Fs Tucci — 

Fs Untermann = 

Fs Vanden Berghe = 

Fs Wijesekera = 

Fs Windisch = 

Fs Yarshater = 

Indogermanica et Italica. Festschrift für Helmut 
Rix zum 65. Geburtstag. Innsbruck 1993. 
Beiträge zur sprachlichen, literarischen und kul¬ 
turellen Vielfalt in den Philologien. Festschrift 
für R. Rohr. Stuttgart 1992. 
Symbolae Grammaticae in Honorem loannis 
Rozwadowski. 2 Bde. Krakau 1927, 1928. 
Studia Indoeuropejskie [Ioanni Safarewicz Sep- 
tuagenario ...]. Warschau u.a. 1974. 
$. IdgPferd 
Deutscher Wortschatz. Lexikologische Studien. 
Ludwig Erich Schmitt zum 80. Geburtstag ... 
Berlin - New York 1988. 
Hinduismus und Buddhismus. Festschrift für 
Ulrich Schneider. Freiburg 1987. 

Siddha-BhäratI or The Rosary of Indology. Papers 
... in honour ... of Siddheshwar Varma. 2 Teile. 
Hoshiarpur 1950. 
Streitberg[-]Feslgabe. Leipzig 1924. 
Verba et struclurae. Festschrift für Klaus Strunk 
zum 65. Geburtstag. Innsbruck 1995. 
HAISTON AOTOAEinNON. Logopedies. Me- 

langes de Philologie et de Linguistique grecque 
ofTerts ä Jean Taillardat. Paris 1988. 
Zeki Velidi Togan’a Armagan [Symbolae in hono¬ 
rem Z. V. ToganJ. Istanbul 1950-1955. 
Gururäjamanjarikä. Sludi in onore di Giuseppe 
Tucci. Neapel 1974. 
Sprachen und Schriften des antiken Mittelmeer¬ 
raumes. Festschrift für Jürgen Untermann zum 
65. Geburtstag. Innsbruck 1993. 
Archaeologia Iranica et Orientalist.) Miscellanea 
in Honorem Louis Vanden Berghe. Band I, II, 
Gent 1989. 
Anjati. Papers on Indology and Buddhism. A Feli- 
citation Volume presented to 0. H. de A. Wije¬ 
sekera. Peradeniya 1970. 
Festschrift Ernst Windisch ... zum siebzigsten 
Geburtstag ... dargebracht... Leipzig 1914. 
Iranica Varia. Papers in Honor of Professor Ehsan 
Yarshater. Leiden 1990. 



XVI Abkürzungen 

Gaastra 

Gamkrlv I, II 

GeigcrOK 

GeMetrik 

GermRel 

GiovReflPahl 

Gipperl, IArml 

Gnoli, ZorTime 

Gonda, Asp 

Gonda, 
Four Studies 

Gonda, Loka 

Gonda, Pü$an 

Gonda, 
SelStud VI 1,2 

Goto, Mat 1991 

Goto, Mat 1993 

D. Gaastra (Herausg.), Das Gopatha Brähmana. 
Leiden 1919. 
T. V. Gamkrelidze - V. V. Ivanov, Indo-European 
and the Indo-Europeans. A Reconstruction and 
Historical Analysis of a Proto-Language and a 
Proto-Culture. Part I, II. Berlin - New York 1995. 
W. Geiger, Ostiranische Kultur im Altertum. Er¬ 
langen 1882, Neudruck Aalen 1979. 
K. F. Geldner, Über die Metrik des jüngeren 
Avesta. Tübingen 1877. 
Germanische Religionsgeschichte[.] Quellen und 
Quellenprobleme. Herausgegeben von H. Beck, 
D. Ellmers[,] K. Schier. (Ergänzungsbände zum 
Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 
Band 51. Berlin - New York 1992. 
P. Di Giovine, II riflesso pahlavico del nome aves- 
tico delP “eretico”, Polenza 1989. 
J. Gippert, Iranica Armeno-Iberica. Studien zu 
den iranischen Lehnwörtern im Armenischen und 
Georgischen. [SbÖAW 606]. 2 Bde., Wien 1993. 
G. Gnoli, Zoroaster’s Time and Homeland. Nea¬ 
pel 1980. 
J. Gonda, Aspects of Early Vi$nuism. Utrecht 1954 
[Reprint Delhi 1962]. 

J. Gonda, Four Studies in the Language of the 
Veda. [DispRhT 3]. Den Haag 1959. 
J. Gonda, Loka. World and Heaven in the Veda. 
[VKNA Deel LXX1I1/1]. Amsterdam 1966. 
J. Gonda, Pü§an and Sarasvatl. (VKNA Deel 
127]. Amsterdam usw. 1985. 

J. Gonda, Selected Studies [o. I, XXXII] Bd. VI, 
1,2. Leiden 1991. 
T. Goto, Materialien zu einer Liste altindischer 
Verbalformen: 4. doghfdugh/doh/duh, 5. sav/su, 

6. lsavl/sü, 7. 1(savl/)sü. Bulletin of the National 
Museum of Ethnology (o. I, XXXII) 16 (1991 
[1992]) 681-707. 
T. Goto, Materialien zu einer Liste altindischer 
Verbalformen: 8. ard/rd, 9. Is, 10. uks, 11. es/is, 
12. esl/is\ 13. ok/oc/uc, 14. kan, 15. vaks/uks. 

Bulletin of the National Museum of Ethnology 
(o. I, XXXII) 18 (1993) 119-141. 



Abkürzungen XVII 

Goto2 VN 

GottMisz 

Grenfell-Hunt 

Griepentrog, Diss 

G riepentrog, Wn 

Gs Cardona 

Gs De 
Gs Evangelist! 

Gs Gabain 

Gs Herzfeld 

Gs Klima 

Gs Taraporewala 

Gs Van 
Windekens 

Gs Wackernagel 

GvozdNum 

HA 

Hacker, Vrata 

Goto (o. I, XXXII), 2., überarbeitete und ergänzte 
Auflage (Verbesserungen und Nachträge S. 1-7]. 
Wien 1996. 
Göttinger Miszellen. Beiträge zur ägyptologisehen 
Diskussion. Güttingen. 
B. P. Grenfell - A. S. Hunt, The Oxyrhynchus 
Papyri Part .XL (Egypt Exploration Fund Greco- 
Roman Branch]. London 1915. 
W. Griepentrog, Die Wurzclnomina im Germani¬ 
schen. Geisteswiss. Diss. Wien 1991 [maschinen- 
schr.; -► Griepentrog, Wn]. 
W. Griepentrog, Die Wurzelnomina des Germa¬ 
nischen und ihre Vorgeschichte. [IBS 82]. Inns¬ 
bruck 1995. 
Ethnos, lingua e cultura. Scritti in Memoria di 
Giorgio Raimondo Cardona. Rom 1993. 
S. K. De Memorial Volume. Kalkutta 1972. 
Studia linguistica amico et magistro oblata. Scritti 
di amici e allievi dedicati alla memoria di Enzo 
Evangelisti. Mailand 1991. 
Turfan, Kholan und Dunhuang. Vorträge der 
Tagung „Annemarie v. Gabain und die Turfan- 
forschung“, veranstaltet von der Berlin-Branden- 
burgischen Akademie der Wissenschaften (9. - 
12. 12. 1994). Berlin 1996. 
Archaeologica Orientalia in Memoriam Ernst 
Herzfeld. New York 1952. 
Iranian and Indo-European Studies. Memorial 
Volume of Otakar Klima. Prag 1994. 
S. K. Sen (ed.), Hanjamana. (Gedenkschrift 1. J. S. 
Taraporewala). Kalkutta o. J. [1989]. 

Studia Etymologica Indoeuropaea Memoriae 
A. J. Van Windekens ... Dicatae. Leuven 1991. 
Sprachwissenschaft und Philologie!.) Jacob 
Wackemagel und die Indogermanistik heute. 
Kolloquium der Indogermanischen Gesellschaft 
... 1988 in Basel. Wiesbaden 1990. 
J. Gvozdanovi£ (ed.), Indo-European Numerals. 
Berlin - New York 1992. 

Handes amsöreay/Handes Amsorya. Zeitschrift 
für armenische Philologie. Wien. 
P. Hacker, Vrata. [GN 1973: 5). Götlingen 1973. 



XVIII Abkürzungen 

Hackstein, 
Unters 

Haie, WackLaw 

Hartmann La 

liaudry, Emploi 

HCACP 

Henning, Sogdica 
Heth 
HintzeZY 

Hinz, AirFF 

HL 

HockStudies 

HoffmA 

HofTm-Forssm 

Hofmann, 
Fuhrwesen 

Hofstetter 

Homerica 

HumbElf, Erb 

IdgPfcrd 

0. Hackstein, Untersuchungen zu den sigmali- 
schen Präsensstammbildungen des Tocharischen. 
[HS-Ergänzungsheft 38]. Göttingen 1995. 
M. Haie, Wackernagers Law in the Language of 
the Rigveda. August 1995 [book manuscript]. 
G. Harimann, Beiträge zur Geschichte der Göttin 
LaksmI. Leipzig 1933. 
J. Haudry, L’emploi des cas en vedique. Lyon 
1977. 
Histoire et Cultes de PAsie Centrale Preislamique. 
Paris (Editions du CNRS) 1991. 
W. B. Henning, Sogdica. London 1940. 
Hethitica. Louvain-La-Neuve. 
A. Hintze, Der Zamyäd-Ya§t. Edition, Überset¬ 
zung, Kommentar. [Beiträge zur Iranistik Bd. 15]. 
Wiesbaden 1994. 
W. Hinz, Altiranische Funde und Forschungen. 
Berlin 1969. 
Historiographia Linguistica. International Journal 
for the History of the Language Sciences. Amster¬ 
dam/Philadelphia. 
H. H. Hock (ed.), Studies in Sanskrit Syntax. 
Delhi 1991. 
K. HofTmann, Aufsätze (o. I, XXXV), Band III, 
1992. 
K. HofTmann - B. Forssman, Avestische Laut- 
und Formenlehre. Innsbruck 1996. 

U. Hofmann, Fuhrwesen und Pferdehallung im 
Alten Ägypten. Bonn [Phil. Diss. 1986], Selbstver¬ 
lag, 1989. 
E. Hofstetter, Der Herr der Tiere im Alten Indien. 
Wiesbaden 1980. 
E. Crespo u.a. (edd.), Homerica. Estudios Iingüis- 
licos. Madrid 1992. 
Erbedestän. An Avesta-Pahlavi Text. Edited and 
Translated by H. Humbach in Cooperation wilh 
J. Elfenbein. [MSS Beiheft 15. Neue Folge]. Mün¬ 
chen 1990. 

Die Indogermanen und das Pferd. Akten des 
Internationalen interdisziplinären Kolloquiums 
Freie Universität Berlin, 1.-3. Juli 1992 [Fest¬ 
schrift für Bernfried Schlerath]. Budapest 1994. 
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Isacenko, OpSel 

Jacobi, KS 

Jacobsohn 
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ms 
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JOIB 

JPaTSoc 

Karulis 

Keith, AitA 

Keith, AitKauBr 

Kel, Liste 

Kel-Pir III 

Klaus, Wasserf 

Indo-European and Indo-Europeans. Papers Pre¬ 
sented at the Third Indo-European Conference 
at the University of Pennsylvania. Philadelphia 
1970. 
Indian Journal of Linguislics. Kalkutta. 
Iran. Journal of the British Institute of Persian 
Studies. London. 
Iranica Antiqua. Leiden. 
A. Isacenko, Opera selecta. München 1976. 

H. Jacobi, Kleine Schriften. [Glasenapp-Stiflung 
Bd. 4, 1-2]. Wiesbaden 1970. 
HL Jacobsohn, Arier und Ugrofinnen. Göttingen 
1922. Nachdruck 1980. 
S. W. Jamison, The Ravenous Hyenas and the 
Wounded Sun. Myth and Ritual in Ancient lndia. 
Ithaca - London 1991. 
Journal of the Economic and Social History of 
the Orient. Leiden. 
The Journal of Hellenic Studies. London. 
Journal of Indian and Buddhist Studies. Tokio. 
K. F. Johansson, Etymologisches und Wortge¬ 
schichtliches. Uppsala Universitets ärsskrift 1927, 
Bd. L Filosofi, spräkvetenskap och historiske 
vetenskaper, No. 1. Uppsala 1927. 
Journal of the Oriental Institute, M. S. University 
of Baroda. Baroda. 
Journal of the Pali Text Society. London. 

K. Karulis, LatvieSu etimologijas värdnlca. 2 Bde. 
Riga 1992. 
A. B. Keith, The Ailareya Arapyaka. Edited 
translation, notes, indexes and an appendix ... 
[Anecdota Oxoniensia, Aryan Series I 9). Oxford 
1909. Reprinted 1969. 
Rigveda Brahmanas: The Aitareya and Kau$Itaki 
Brähmanas of the Rigveda[.] Translated ... by 
A. B. Keith. Cambridge (Mass.) 1920, Reprint 
Delhi etc. 1971. 
J. Kellens, Liste du verbe avestique. Wiesbaden 
1995. 
Kellens - Pirart, Les textes ... (o. I, XXXVIII) 
Vol. III: Commenlaire. Wiesbaden 1991. 
K. Klaus, Die Wasserfahrzeuge im vcdischen 
Indien. [AAWL 1989: 13). Stuttgart 1989 [1990]. 



XX Abkürzungen 
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Knobloch, SprRel 

Koch, System 

Krähe 
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KuiAryans 

Kui, Gop 

Kui, VaV 

KultTradBulg 

Kwella, 
Flußiibersch 

Laroche, GLH 

Laroche, NdH 
Latldg 

LeS 
Leukart, Nom 

Liebich, Einf 

LingBall 

Lingua 

Lituanus 

J. S. Klein, The parlicle u in the Rigveda. A Syn- 
chronic and Diachronie Study. [Ergänzungshefte 
zu KZ Nr. 27]. Götlingen 1978. 
Kluge-Seebold (o. I, XXXIX), 23. erweiterte Auf¬ 
lage. Berlin - New York 1995. 
J. Knobloch, Sprache und Religion. 3 Bde. Heidel¬ 
berg 1979, 1983, 1986. 
Ch. Koch, Das morphologische System des altkir- 
chenslavischen Verbums. München 1990. 
H. Krähe, Die Sprache der Illyrier. 2 Bde., Wies¬ 
baden 1955, 1964. 
Ktema. Civilisations de POrient, de la Grece et de 
Rome antiques. Straßburg. 
F. B. J. Kuiper, Aryans in the Rigveda. [LSIE 1]. 
Amsterdam - Atlanta 1991. 
Gopälakelicandrikä ed. F. B. J. Kuiper. [VKNA 
Deel 134]. Amsterdam - Oxford - New York 1987. 
F. B. J. Kuiper, Varuna and Vidüsaka. On the 
origin of the Sanskrit drama. [VKNA Deel 100]. 
Amsterdam u.a. 1979. 
R. Lauer - P. Schreiner (edd.), Kulturelle Tradi¬ 
tionen in Bulgarien. Göttingen 1989. 

P. Kwella, Flußüberschreilung im Rigveda. RV 
III, 33 und Verwandtes. Wiesbaden 1973. 

E. Laroche, Glossaire de la langue hourrite. Paris 
1980. 
E. Laroche, Les noms des Hiltiles. Paris 1966. 
Latein und Indogermanisch. Akten des Kollo¬ 
quiums der Indogermanischen Gesellschaft, Salz¬ 
burg, 23. - 26. September 1986. Innsbruck 1992. 
Lingua e Stile. Bologna. 
A. Leukart, Die frühgriechischen Nomina auf -(äs 

und -äs. [SbÖAW 558]. Wien 1994. 
B. Liebich, Zur Einführung in die indische ein¬ 
heimische Sprachwissenschaft. MV. [SbAkHei- 
delberg 1919,4,15; 1920, 10,13]. Heidelberg 1919, 
1920. 
Linguistica Baltica. International Journal of Baltic 
Linguistics. Warschau. 
Lingua. International Review of General Linguis¬ 
tics. Amsterdam. 
Lituanus: The Lithuanian Quartcrly. Chicago. 



Abkürzungen XXI 

LSIE 
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= Leiden Sludies in Indo-European. Amsterdam - 
Atlanta. 

= R. Lühr, Expressivität und Lautgesetz im Ger¬ 
manischen. Heidelberg 19S8. 

Mäher, Papers 

Matalasekera 

MassonRech 

MaziulisPKEZ 

M-Br, GrSpnv 

McReynoIds 

Meenakshis- 
undaran 

MelchertAHP 

MelzerSymp 

MIAaJS 

Miller, Oss 

Minos 
MiscLingGrL 

Mittwede, KS 

Mnem 
Museum 

Mykenaika 

= J. P. Mäher, Papers on Language Theory and 
History [I]. Amsterdam 1977. 

= G. P. Malalasekera, Dictionary of Päli Proper 
Names. 2 Bde. London 1937,1938. Rcprinted 1960. 

= E. Masson, Recherches sur les plus anciens ern- 
prunts sdmiliques en grec, Etudes et Commen- 
taires 67. Paris 1967. 

= V. Maziulis, Prüsy kalbos etimologijos zodynas. 
Band I (A-H), II (I-K). Vilnius 1988, 1993. 

= M. Meier-Brügger, Griechische Sprachwissen¬ 
schaft. Band I, II. Berlin - New York 1992. 

= P. K. McReynoIds, Before Ymir: Primal cosmo- 
gony in Indo-European myth. Phil. Diss. Univer- 
sity of California Los Angeles 1993. 

= T. L. Meenakshisundaran, A history of Tamil lan¬ 
guage. Poona 1965. 

= H. C. Melchert, Analolian Historical Phonology. 
Amsterdam - Atlanta 1994. 

= Akten des Melzer-Symposiums 1991 aus Anlaß 
der 100-Jahr-Feier indo-iranistischer Forschung 
in Graz. Graz 1992. 

= C. Caillat (ed.), Middle Indo-Aryan and Jaina 
Studies. Panels of the Vllth World Sanskrit Con¬ 
ference Leiden ... 1987, Vol. VI. Leiden 1991. 

= W. Miller, Die Sprache der Osseten. Anhang zum 
ersten Band von GIrPh. Straßburg 1903. 

= Minos. Rivista de filologia egea. Salamanca. 
= L. Isebaert (ed.), Miscellanea Linguistica Graeco- 

Latina. [Collection d’Etudes Classiques Vol. 7J. 
Namur 1993. 

= M. Mittwede, Textkritische Bemerkungen zur 
Käthaka-Sarphitä. [Alt- und Neuindische Stu¬ 
dien 37J. Stuttgart 1989. 

= Mnemosyne. Bibliotheca Classica Batava. Leiden. 
= Museum. Maandblad voor Philologie en geschie- 

denis. Leiden. 

= Mykenaika. Actes du IXe Colloque international 
sur les texles myccniens et egeens ... (Athenes 
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MyliusRit 

MyliusWb 

NagyPind 

Narten, KS I 

Neu, Hurrit 

NewSound 

NOWELE 

NyK 

Oberlies, ÄvSt 

Oertel, Dat. fin. 

Oertel, KS 

Oguibenine, 
Sludies 

Orbis 

OrJTir 

Paid 

... 1990). Bulletin de correspondance hellenique, 
Supplement XXV. Paris 1992. 

— K. Mylius, Wörterbuch des Altindischen Rituals. 
Wichtrach 1995. 

= K. Mylius, Wörterbuch Sanskrit - Deutsch. 4. Auf¬ 
lage, Leipzig usw. 1992. 

= G. Nagy, Pindar’s Homer. The Lyric Possession 
of an Epic Past. Baltimore/London 1990. 

= J. Narten, Kleine Schriften. Band I. Wiesbaden 
1995. 

= E. Neu, Das Hurritische. Eine altorientalische 
Sprache in neuem Licht. [AAWL 1988: 3]. Stutt¬ 
gart 1988. 

= T. Vennemann (ed.), The New Sound of Indo- 
European. Essays in Phonological Reconstruc¬ 
tion. [Trends in Linguistics. Studies and Mono- 
graphs 41]. Berlin - New York 1989. 

= North-Western European Language Evolution. 
(“NOWELE”). Odense. 

= Nyelvtudomänyi Közlemenyek. Budapest. 

= T. Oberlies, Ävasyaka-Sludien. Glossar ausge¬ 
wählter Wörter zu E. Leumanns „Die Avasyaka- 
Erzählungen“. [Alt- und Neu-Indische Studien 
45,2]. Stuttgart 1993. 

= H. Oertel, Die Dativi finales abstrakter Nomina 
und andere Beispiele nominaler Satzfugung in 
der vedischen Prosa [SbAkMünchen 1941/11/9], 
München 1941. 

= II. Oertel, Kleine Schriften. 2 Tie. [Giasenapp- 
Slifiung Bd. 32). Stuttgart 1994. 

= B. Oguibenine, Three Sludies in Vedic and Indo- 
European Religions and Linguistics. [Prof. P. D. 
Gune Memorial Lectures, Fourlh Series]. Poona 
1990. 

= Orbis. Bulletin international de documentation 
linguistique. Louvain. 

= Sri Venkateswara University Oriental Journal. 
Tirupati. 

= Paideia. Rivista lelteraria di informazione biblio- 
grafica. Brescia. 
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Petersson, 
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Pirart, KY 

Pirart, Näsatya I 
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PPP1KNV 

PPsFu 

PPsNond 
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A. Panaino, Tistrya[] Part![:] The Avestan Hymn 
to Sirius. Rom 1990. 
Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache 
und Literatur. Zuletzt Tübingen. 
H. Pedersen, Etudes lituaniennes. (K.DVS-M 
XIX, 3]. Kopenhagen 1933. 
In honorem Holger Pedersen. Kolloquium der 
Indogermanischen Gesellschaft... 1993 in Kopen¬ 
hagen. Wiesbaden 1994 [erschienen 1995]. 
Persica. Jaarboek voor het Genootschap Nedcr- 
land-Iran. Leiden. 

H. Petersson, Studien über die indogermanische 
Heteroklisie. [Skrifter utgivna av Velenskaps- 
Societeten i Lund. I]. Lund 1921. 
Prace filologiczne. Warschau. 
Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Erar¬ 
beitet von einem Autorenkollektiv des Zenlral- 
instiluls für Sprachwissenschaft unter der Lei¬ 
tung von W. Pfeifer. 3 Bde., Berlin 1989. 
E. V. Pirart, Kayän Yasn (Yasht 10 [korr. 19]. 
9-96). L’origine avestique des dynasties mythiques 
dlran. [AuOr-Supplementa 2). Barcelona 1992. 
E. Pirart, Les Näsatya. Volume L [Bibliotheque 
de la Faculte de Philosophie et Lettres de l’Uni- 
versite de Liege - Fase. CCLX1]. Genf 1995. 
R. Pischel, Grammatik der Präkrit-Sprachen. 
[Grundriß der Indo-Arischen Philologie und 
Altertumskunde I 8]. Straßburg 1900. 
M. Leroy - F. Mawet (edd.), La place de I’arme- 
nien dans les langues indo-europeennes. Louvain 
1986. 
E. C. Polome, Essays on Germanic Religion. 
[JIES Monograph Nr 6]. Washington, D.C. 1989. 
Pis’mennye pamjalniki i problemy islorii kuftury 
narodov vostoka. [IX godien. naucn. sessija LO 
IV AN]. Leningrad 1973. 
Papers from the Parasession on Functionalism. 
Chicago Linguistic Society, 1975. 
Papers from the Parasession on Non-declaratives. 
Chicago Linguistic Society, 1982. 
Papers from the Parasession on Pronouns and 
Anaphora. Chicago Linguistic Society, 1980. 
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QIGChieti 
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Renou, BibIVed 
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Renou, Pari 
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Renou, Rjtuef 

Risch, Wortb 

Rix, Modussyst 

RLAss 

Rodhe, Deliver 

= S. Levi, J. Przyluski and J. Bloch, Pre-Aryan and 
Pre-Dravidian in India. Translaled from French 
by P. Ch. Bagchi, Kalkutta 1929. 

= Proceedings of the First European Conference 
of Iranian Studies ... Part I[:] Old and Middle 
Iranian Studies. Rom 1990. 

= O, Carruba (ed.). Per una Grammatica Ittita. 
Towards a Hittite Grammar. [Studia Mediterra- 
nea 7]. Pavia 1992. 

= Quaderni delt’Istituto di Glottologia, Universitä 
degli Studi "G. D’Annunzio" di Chieti. Facoltä 
di Lettere e Filosofia. Alessandria. 

= W. Rau, Altindisches Pfeilgift. [SbWissGes Frank¬ 
furt XXXII, Nr. 2]. Stuttgart 1994. 

= W. Rau, Töpferei und Tongeschirr im vedischen 
Indien. [AAWL 1972: 10]. Wiesbaden 1972. 

= Revue des Etudes Georgiennes et Caucasiennes. 
Paris. 

= Rekonstruktion und relative Chronologie. Akten 
der VIII. Fachtagung der Indogermanischen Ge¬ 
sellschaft. Leiden, 31. August - 4. September 1987. 
Innsbruck 1992. 

= Revue des etudes latines. Paris. 
= L. Renou, Bibliographie Vedique. Paris 1931. 
= L. Renou, Les ecoles vediques et la formation du 

Veda. Paris 1947. 
= L. Renou, La grammaire de Pänini. 2 Bde. Paris 

1966. 
— L. Renou, La Geographie de PtoIem6e. L’Inde 

(VII, 1-4). Paris 1925. 
~ L. Renou, Vocabulaire du rituel vedique. Paris 

1954. 
= E. Risch, Wortbildung der homerischen Sprache. 

Zweite, völlig überarbeitete Auflage. Berlin - New 
York 1974. 

= H. Rix, Zur Entstehung des urindogermanischen 
Modussystems. [IBS-V 36]. Innsbruck 1986. 

= Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiati¬ 
schen Archäologie. Berlin - New York. 

= S. Rodhe, Deliver us from evil. Studies on the 
Vedic ideas ofsalvation. Lund-Kopenhagen 1946. 
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Rönnow, Trita = 

Ross, Ginger = 

Roth, KS 

RückertCoIl = 

Saussure, Mein = 

Saussure, Rec — 

SbWissGes- 
Frankfurt = 

SCelt 
Schaeferlnt = 

Scheller = 

Schlerath, Metallg — 

Schm, Bis = 

Schmid, Nehr = 

Schmid, Studien = 

Schmidt, vrata = 

Schmid, 
Wort und Zahl = 

K. Rönnow, Trita Aplya. Eine vedische Gottheit. 
(Phil. Diss. Uppsala 1927). Uppsala 1927. 
A. S. C. Ross, Ginger. A Loan-Word Study. Ox¬ 
ford 1952. 
R. v. Roth, Kleine Schriften. [Glasenapp-Stiftung 
Band 36]. Stuttgart 1994. 
Friedrich Rückert. Dichter und Sprachgelehrter 
in Erlangen. Referate des 9. interdisziplinären 
Colloquiums des Zentralinstituts [SchrZIFrL 29J. 
Neustadt an der Aisch 1990. 

F. de Saussure, Memoire sur le Systeme primi- 
tif des voyelles dans les langues indo-europeennes. 
Leipzig 1879 (erschienen 1878), Nachdruck Hil¬ 
desheim 1968. 
Recueil des publications scientiftques de F. de 
Saussure. Genf 1922, Nachdruck Genf 1970. 

Sitzungsberichte der Wissenschaftlichen Gesell¬ 
schaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universi¬ 
tät Frankfurt am Main. Stuttgart. 
Studia Celtica. Cardiff. 
Ch. Schaefer, Das Intensivum im Vedischen. [Er¬ 
gänzungshefte zu HS 37]. Göttingen 1994. 
M. Scheller, Vedisch priyä- und die Wortsippe 
frei, freien, Freund. Eine bedeulungsgeschicht- 
liche Studie. [Ergänzungshefte zu KZ 16]. Göt¬ 
tingen 1959. 
B. Schlerath, Metallgegenstände in vedischer Zeit. 
In: B. Terzan et al. (ed.), XPONOE. Beiträge zur 
prähistorischen Archäologie zwischen Nord- und 
Südosteuropa (Espelkamp 1997). 
R. Schmitt, The Bisitun Inscriplions of Darius 
the Great[.] Old Persian Text. [Cllr Part I Vol I 
Texts I). London 1991. 
W. P. Schmid, Nehrungskurisch. [AAWL1989:2J. 
Stuttgart 1989. 
W. P. Schmid, Studien zum baltischen und indo¬ 
germanischen Verbum. Wiesbaden 1963. 
H.-P. Schmidt, Vedisch vrata und awestisch 
urvata. [Alt- und Neuindische Studien 9]. Ham¬ 
burg 1958. 

W. P. Schmid, Wort und Zahl. Sprachwissen- 
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Schm, Noten = 

Schneider, 
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Schrijver, Red = 

SchrZIFrL 
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Seebold, Halbvok = 

Semiotica = 

Sieg, KS = 

S1FC 

Skj 
Slavia = 
SlavR = 
Sommer-Pfister = 

Stru, Postulat 

StudlndMedH = 

schädliche Betrachtungen der Kardinalzahlwörter. 
[AAWL 1989: 8J. Stuttgart 1989. 
R. Schmitt, Epigraphisch-exegetische Noten zu 
Dareios’ Bisutün-Inschriften. [SbÖAW 561]. 
Wien 1990. 

U. Schneider, Vi§i?us Aufstieg. Aus dem Nach¬ 
laß herausgegeben von K. Meisig. [FBI 27J. Wies¬ 
baden 1994. 
P. Schrijver, The Reflexes of the Proto-Indo- 
European Laryngeals in Latin. [LSIE 2J. Amster¬ 
dam - Atlanta 1991. 
Schriften des Zentralinsiituts flir fränkische Lan¬ 
deskunde und allgemeine Regionalforschung an 
der Universität Erlangen-Nürnberg. Neustadt an 
der Aisch, 
E. Schwentner, Die primären Interjektionen in 
den indogermanischen Sprachen. Heidelberg 
1924. 
Sludi Classici e Orientali. Pisa. 
E. Seebold, Das System der indogermanischen 
Halbvokale. Heidelberg 1972. 
Semiotica. Journal of the International Associa¬ 
tion for Semiotic Studies. Amsterdam - Berlin - 
New York. 
E. Sieg, Kleine Schriften. [Glasenapp-Stiftung 
Bd. 31]. Stuttgart 1991. 
Sludi italiani di Filologia Classica. (N.S.). Flo¬ 
renz. 
P. O. Skjaervo (~ Skjaervo) 
Slavia: öasopis pro slovanskou filologii. Prag. 
SlavistiSna revija. Laibach. 
F. Sommer, Handbuch der lateinischen Laut- und 
Formenlehre. Vierte, neubearbeitete Auflage. 
Band I: Einleitung und Lautlehre von R. Pfister. 
Heidelberg 1977. 
K. Strunk, Zum Postulat Vorhersagbaren* Sprach¬ 
wandels bei unregelmäßigen oder komplexen 
Flexionsparadigmen. [SbAkMünchen 1991: 6]. 
München 1991, 
G. J. Meulenbeld - D. Wujastyk (edd.), Studies 
on Indian Medical History. Papers presented al the 
International Workshop on the Study of Indian 
Medicine ... September 1985. Groningen 1987. 
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S-W 
S-W/Hamilton 

S-W, Sogdlnscr II 

Syed, Flora 

Tagare 

Thi, Ged 

Thi, KS [2] 

Thi, OpMai I 
Thi, Up 

Tichy, -tar- 

Tikkanen 
Tischler 

UAJb 

Uolila 

Studia Palaeohispanica, Actos del IV coloquio 
sobre lenguas y culturas paleohispänicas (= Veleia 
2-3). Viloria. 
W. Sundermann, The Manichaean Hymn cycles 
Huyadagmän and Angad Rösnän in Parthian and 
Sogdian. (Cllr Suppiemenlary Series Vol. II]. 
London 1990. 
T. N. Dharmadhikari (ed.), Suvarnamahotsava- 
grantha. Golden Jubilee Volume. Poona 1981 
(1982). 
J. Svennung, Anredeformen. Uppsala - Wies¬ 
baden 1958. 
N. Sims-Williams. 
N. Sims-Williams et J. Hamilton, Documents 
turco-sogdiens du IXe-Xe siede de Touen-hou- 
ang. [Cllr Part II, Vol. IU/\U). London 1990. 
N. Sims-Williams, Sogdian and other Iranian 
Inscriptions of the Upper Indus II (Cllr Part II, 
Vol. III, II], London 1992. 
R. Syed, Die Flora Altindiens in Literatur und 
Kunst. Phil. Diss. München 1990 (Unveränder¬ 
ter Nachdruck 1992]. 
G. V. Tagare, Historical Grammar of Apabhrarpsa. 
Poona 1948. 
Gedichte aus dem Rig-Veda... Aus dem Sanskrit 
übertragen und erläutert von P. Thieme. Stuttgart 
1964. 
P. Thieme, Kleine Schriften (o. 1, LIII). Band 2 
[Glasenapp-Stiftung 5,2]. Stuttgart 1995. 
P. Thieme, Opera Maiora. Band I. Kyoto 1995. 
P. Thieme, Upanischaden. Ausgewählte Stücke. 
Stuttgart 1966. 
E. Tichy, Die Nomina agenlis auf -/ar- im Vedi- 
schen. Heidelberg 1995. 
B. Tikkanen, The Sanskrit Gerund. Helsinki 1987. 
J. Tischler, Glossar(o. I, LIV). Teil II, Lieferung? 
(N); III, Lieferung 9 (T, D/2), 10 (T, D/3). Inns¬ 
bruck 1991, 1993, 1994. 

Ural-AItaische Jahrbücher. Wiesbaden-Bloom¬ 
ington. 
E. Uotila, Zur Etymologie von finn. sampa. Euro- 
asiatica (Folia Philologica AION-SI Suppleta II, 
Neapel 1973-74) Nr. 4. 
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Vaillanl, Gramm 

Van Buitenen, KS 
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Vine, Diss 

Vine, Studies 
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VWartburg 

VWind, Lex 

Wack, Beilr 

Wack, Brahm 

Weber, OPPT 

Wheeler 

Winternitz, 
I lochzeilsrituell 

WirthHinArrian 

WissAlt 

Wollf, Avcsta 

A. Vaillanl, Grammaire Comparee des Langues 
Slaves. 5 Bände. Paris 1950-1977. 
J. A. B. van Buitenen, Sludies in Indian Literature 
and Philosophy. Collected Articles. Delhi 1988. 
P. Neukam (ed.), Verstehen, Übernehmen, Deu¬ 
ten. = Dialog Schule und Wissenschaft. Klassi¬ 
sche Sprachen und Literaturen Bd. 26 (München 
1992). 
B. H. Vine, Indo-European Verbal Formations in 
*-d-. Phil. Diss. Harvard University 1981. 
B. Vine, Studies in Archaic Latin Inscriptions. 
Innsbruck 1993. 
Vostokovedenie 3, filologiäeskie issledovanija. 
Leningrad 1977. 
Vostocnaja Filologija. Tiflis. 
W. von Wartburg, Französisches Etymologisches 
Wörterbuch. Bonn 1928ff. (zuletzt Basel 1988fT). 
A. J. Van Windekens, Lexique etymologique des 
dialcctes tokhariens. Louvain 1941. 

J. Wackernagel, Beiträge zur Lehre vom griechi¬ 
schen Akzent. Programm zur Rektoraisfeier der 
Universität Basel 1893. 
J. Wackernagel, Ueber den Ursprung des Brah¬ 
manismus. [Vortrag, gehalten zu Basel am 17. No¬ 
vember 1876]. Basel 1877. 
D. Weber, Ostraca, Papyri und Pergamentef) Text¬ 
band. [Cllr Part HI, Vot. IV, V]. London 1992. 
B. I. Wheeler, Der griechische Nominalaccent. 
Strassburg 1885. 

M. Winternitz, Das altindische Hochzeitsrituell 
nach dem Äpastamblya-Grhyasütra und einigen 
anderen verwandten Werken. Mit Vergleichen 
der Hochzeitsgebräuche bei den übrigen indo¬ 
germanischen Völkern. Wien 1892. 
Arrian, Der Alexanderzug(.] Indische Geschichte. 
Herausgegeben und übersetzt von G. Wirth und 
0. v. Hinüber. München-Zürich 1985. 
E. -R. Schwinge (Herausg.), Die Wissenschaften 
vom Altertum am Ende des 2. Jahrtausends n. Chr. 
Stuttgart und Leipzig 1995. 
F. WoItT, Avestaf] Die heiligen Bücher der Par¬ 
sen (.) Übersetzt auf der Grundlage von Chr. 



Abkürzungen XXIX 

Wrb 
WrightNCSL 

WS 

WSIJb 
Wüst, Rudra 

Bartholomae’s Altiranischem Wörterbuch. Straß¬ 
burg 1910. [Nachdruck Berlin 1960). 

= Ch. H. Werba. 
= J. C. Wright, Non-Classical Sanskrit Literature. 

Inaugural Lecture, delivered on 24 November 
1965. London (School of Oriental and African 
Studies) 1966. 

= Wiener Studien. Zeitschrift für klassische Philo¬ 
logie und Patristik. Wien. 

= Wiener Slavistisches Jahrbuch. Wien. 
= W. Wüst, Rudra- m. n. pr. (Wortkundliche Bei¬ 

träge zur arischen [indo-iranischen] Kulturge¬ 
schichte und Welt-Anschauung HL). München 
1955. 

ZDMG-Suppl VI = 

ZDMG-SuppI VII = 

ZDMG-Suppl VIII = 

Ziegler, Ogam = 

Zimmer, Urspr = 

ZONF 

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischcn Ge¬ 
sellschaft Supplement VI: XXII. Deutscher Orien¬ 
talistentag ... 1983 in Tübingen. Ausgcwählte 
Vorträge. Stuttgart 1985. 
Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Ge¬ 
sellschaft Supplement VII : XXIII. Deutscher 
Orientalistenlag ... 1985 in Würzburg. Ausge- 
wahlte Vorträge. Stuttgart 1989. 
Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Ge¬ 
sellschaft Supplement VIU : XXIV. Deutscher 
Orientalistentag ... 1988 in Köln. Ausgewählte 
Vorträge. Stuttgart 1990. 
S. Ziegler, Die Sprache der altirischen Ogani- 
Inschriften. [Ergänzungshefte zu HS 36]. Göt¬ 
tingen 1994. 
S. Zimmer, Ursprache, Urvolk und Indogermani- 
sierung. [IBS-VKS 46]. Innsbruck 1990. 
Zeitschrift für Ortsnamenforschung. München- 
Berlin. 

B. Sprachen, Texte, Textschichten, 
Kennzeichnung von Texten 

AdbhBr = Adbhuta-Brähmana. 
ArlhS = Arthasäslra. 
ÄsvGS = Äsvaläyana-Grhyasülra. 



XXX 

ÄsvSS 
AVParis 

Bai. 
BauDh 
Bg- 

DNa (b) 
Drav. 

Gapap 
GopBr 

MISS 
H PariS 

Jin. 

KapS 
KalhA 
KäthBr 
KäihGrSu 
KalhUp 
Käty 
KatySS 
Ko. 
Ks. 

La. 
Läty 

ManB 
Me. 
MnGrS 
Mnld. 
MnSrSü 

Nep. 
Nirang 
NWpkt. 

Or. 

Abkürzungen 

= Äsvaläyana-Srautasütra. 
= Atharvaveda-Parisi$ta. 

— Balücl (Balöci), Balutschisch. 
— Baudhäyana-Dharmasästra. 
= Bengali. 

= Dareios, NakS-i Rustam a (b). 
= Dravidisch. 

= Ganapäjha. 
= Gopalha-Brähmapa. 

= Hiranyakesi-Srautasülra. 
= Hemacandra, Parisi§taparvan. 

= Jinislisch. 

= Kapila, Sämkhyapravacana. 
= Katha-Sarhhilä, Asvamedhagrantha. 
= Käthaka-Brähmapa. 
= Kälhaka-Grhyasütra. 
— Kalha-Upani$ad. 
= Kätyäyana. 
= Kätyäyana-Srautasütra. 
= KoftkapT. 
= Kasmiri (Käsmiri). 

= Lahndä. 
= Lätyäyana-Srautasütra. 

= Mantrabrahmapa. 
= Mittelenglisch. 
= Mänava-Grhyasütra. 
= Mittelniederländisch. 
= Mänava-Srautasütra. 

= Nepäll. 
= Nirangislan, 
= Nordwest-Präkrit (~ Gändhäri; im Dharmapada 

ed. J. Brough, Oxford 1968). 

= Oriya (Ofiyä). 



Abkürzungen XXXI 

Padap = Padapäjha. 
Pat = Patanjali. 

pj. — Panjabi (Panjäbi). 

RV-Anukr = Rgveda-Anukramani. 

SämavBr = Sämavidhäna-Brähmana. 
SärrigS = Särngadhara-Samhilä. 
SSrSu = Sänkhäyana-Srautasülra. 

VäDhSö — Väsi$lha-Dharmasütra. 
VaikhDhS = Vaikhänasa-Dharniasütra. 
VarBfS = Varähamihira, Brhatsaihhitä. 
Vr = Visprat. 
VSK = Väjasaneyi-Sarhhitä, Känva-Rezension. 

XPl = Xerxes, Persepolis ). 

Abs. 

c ’. Übrige Abkürzungen 

Absolutivum. 
Akt. — Aktiv. 
App. - Appellativum. 
FW = Fremdwort. 
GenDatAkkDu Genetiv-Dativ-Akkusativ Dual 
indekl. indeklinabel. 
Jhdt. = Jahrhundert. 
Kompar. = Komparativ. 
LocAbs = Locativus absotutus. 
Obi. = Obliquus. 
ON = Ortsname. 
P.P.P. = Participium perfecli passivi. 
Prät. = Präteritum. 
Subj. = Subjunktiv. 
Superl. = Superlativ. 
v.l. = varia lectio. 







Renou, EcVed 

Renou, Ploi 

Renou, Rituei 

Ross, Ginger 

Schm, Bis 

Schmid, Nchr 

Schm, Noten 

SCO 
Skj 
Sommer-Pfister 

SulIymnCycIcs 

Superl. 
S-W 
Tischler 

Wack, Brahrn 

Wolff, Avesta 

= L. Renou, Les ecoles vediques et la Formation 
du Veda. Paris 1947. 

= L. Renou, La Geographie de Ptol6m6e. L’Inde 
(VII, 1-4). Paris 1925. 

= L. Renou, Vocabulaire du rituei vädique. Paris 
1954. 

— A. S. C. Ross, Ginger. A Loan-Word Study. Ox¬ 
ford 1952. 

— R. Schmitt, The Bisilun Inscriptions of Darius the 
Great [J Old Persian Text. [Corpus Inscriplionum 
Iranicarum Part I Vol. I Texts I]. London 1991. 

= W. P. Schmid, Nehrungskurisch. AAWL 1989: 2. 
Stuttgart 1989. 

= R. Schmitt, Epigraphisch-exegetische Noten zu 
Dareios’ Bisulün-Inschriften. [SbÖAW 561]. 
Wien 1990. 

— Sludi Classici e Orientali. Pisa. 
= P. O. Skjaervo (~ Skjaervo). 
= F. Sommer, Handbuch der lateinischen Laut- und 

Formenlehre. Vierte, neubearbeitete Auflage. 
Band I: Einleitung und Lautlehre von R. Pfister. 
Heidelberg 1977. 

— W. Sundermann, The Manichaean Hymn cycles 
Huyadagmän and Angad Rösnän in Parthian and 
Sogdian. [Corpus Inscriptionum Iranicarum Sup¬ 
plementär}' Series Vol. II]. London 1990. 

= Superlativ. 
= N. Sims-Williams. 
— J. Tischler, Glossar [1 LIV]. Teil II, Lieferung 7 

(N), Innsbruck 1991. 
= J. Wackemagel, Ueber den Ursprung des Brah¬ 

manismus. [Vortrag, gehalten zu Basel am 17. No¬ 
vember 1876]. Basel 1877. 

s= F. Wolff, Avesta (.] Die heiligen Bücher der Par¬ 
sen [.] Übersetzt auf der Grundlage von Chr. 
Bartholomae’s AUiranischem Wörterbuch. Straß¬ 
burg 1910. [Nachdruck Berlin 1960). 
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Neu hinzukommende Abkürzungen 

Abs. 
Akt. 
ALB 
ASGM 

AVParis 
ög. 
Catsanicos, 

Recherches 

EIE 
EilNameng 

Ein-Bur, 
Borrowings 

Euler, Aor 

Fs Mitxelena 

Fs Togan 

GenDatAkkDu 
Gnoli, ZorTime 

Gs Wackernagel 

HiSS 
lEandlEans 

JIBS 

= Absolutivum. 
— Aktiv. 
= The Adyar Library Bulletin. Madras. 
= Atli del Sodalizio Gloltologico Milanese. Mai¬ 

land. 
= Alharvaveda-Parisi$ta. 
= Bengali. 

= J. Catsanicos, Recherches sur le Vocabulaire de 
la Faute[.J Hitt. was-tul et Gr. a(f)a-rn: Deux 
Repräsentants de la Base I.-Eur. V/2wem-„Faillir“. 
Paris [Cahiers de N.A.B.U. 2} 1991. 

= fitudes indo-europeennes. Lyon. 
= W. Eilers, Geographische Namengebung in und 

um Iran. Ein Überblick in Beispielen. SbAkMün- 
chen 1982: 5. München 1982. 

= M. B. Emeneau - T. Burrow, Dravidian Borrow¬ 
ings from Indo-Aryan. University of California 
Publications in Linguistics Vol. 26. Berkeley - Los 
Angeles 1962. 

= W. Euler, Modale Aorislbildungen und ihre 
Relikte in alteuropäischen Sprachen. [1BS-VKS 
55]. Innsbruck 1992. 

= Symbotae Louis Mitxelena septuagenario obla- 
lae. Vitoria 1985. 

= Zeki Velidi Togan’a Armagan [Symbolae in hono¬ 
rem Z. V. Togan]. Istanbul 1950-1955. 

= Genetiv-Dativ-Akkusativ Dual. 
= G. Gnoli, Zoroaster’s Time and Homeland. Nea¬ 

pel 1980. 
= Sprachwissenschaft und Philologie [.] Jacob 

Wackemagel und die Indogermanistik heute. 
Kolloquium der Indogermanischen Gesellschaft 
... 1988 in Basel. Wiesbaden 1990. 

= Hirapyakesi-Srautasütra. 
= Indo-European and Indo-Europeans. Papers Pre¬ 

sented at the Third Indo-European Conference at 
the University of Pennsylvania. Philadelphia 1970. 

= Journal of Indian and Buddhist Studies. Tokio. 



1 

N 

näy nicht (RV +); selten na° 'nicht-' in Kornpp. wie AV na-murd- 

'das Niclitsterben', MS + nd-pumsaka- m. 'Hermaphrodit, 
Kastrat’ (< *nd-s(n-pu/hs° 'weder Frau noch Mann', vgl. TB 
nastnpunuin, SB nd ... strf nd pumän\ Wack[-Debj, KZ 67 
[1942] 164f. = KS 380f., AiGr II I2 Nachtr 9,24), ep. + na- 

cira- nicht langdauernd, u.a. (AiGr U l,77fF.), hingegen üblich 
und ererbt a(n)° 'nicht-’ (idg. *// ~ *ne; oben 1 35); MS + na- 

tamäm, Br na-taräm nicht im geringsten (s. IlofTm, KZ 79 
[1965] 179 = HofTmA 170; Thi, KZ 79 [1965] 246 = KS 227); 
vielfach in alten Zusammenrückungen wie ned (sicher) nicht 
(RV +; na1 + f dy o. I 190), ned eva (RV 10,51,4), nd //, nd 

und nicht (RV +), nd-kih nullus (RV, AV; o. 1 347), nd vä 

oder nicht (RV +), nd vdi überhaupt nicht (RV u.a.), na hi 

denn nicht, na mi sicher nicht, nimmer (RV +; s. AiGr I2 

Nachtr 168), nästi existiert nicht (-*■ Up + nästi-kd- ungläubig, 

AiGr II 2,534), u.a. - Mi., nu., ni., pä. na nicht, no sicher 
nicht, natthi ist nicht, natthika- Nihilist, usw. (Tu 6906, mit 

Verweisen; Tu Add 6906, 7035, 7091). - Jir., jav. na-uua oder 
nicht (Vd 5,26; = ved. nd vä), na-uua durchaus nicht, keines 
falls (~ ved. nd vd/'), aav. jav. //ö/7, aav. nae° (Narten, YII 
91f.), ap. naiy, nai° nicht (= ved. ned\ aav. nöit_ aeuuä = RV 
ned e\>d, oben I 270, mit Lit.), aav. jav. nae-cis keiner, u.a. (s. 
Kui, 1IJ 30 [1987] 209ff., Kcl-Pir II 276f.); khot. na, ne nicht, 
mp. ne, parth. ny, np. na, oss. nee nicht, nf-cy/ne-ci niemand, 
usw. (Abaev II 164, 179, Bielmeier, Unters 200, Bai, Dict 
172a). - Idg. *ne, lat. ne(-sciö) (weiß) nicht, ne-quis nicht einer 
(ved. nd-kih), neve, neu oder nicht (~ ved. nd vd) [usw ], got. 

ni, lit. ne, aksl. ne nicht, etc.; WP II 319f., Pok 756f., Bee, 
Dev 104f., Forssman, Pindar 148 und Anm. 5,6, Fraenkel 
488bfT., Lehmann 266a. - S. na2. 

Eine alte Zusammenrückung auch in idg. *ne h^esti (ved. nästi), 
aksl. nestb u.a. (AiGr I2 Nachtr 178, Vasmer II 215, Gonda, Ol 151 
Anm. 8. G. E. Dunkel, Gs Cowgill 18 und Anm. 44). - RV 10,34,8 
na stellt für nd d, repräsentiert also nicht idg. *ne (Pok 757, u.a.; s. 
KE WA II 120). - Kein Anlaß besteht für einen Ansatz *Ifne, s.o. 135. 



2 na2 - näkt- 

ndi1 wie, gleich wie (RV, u.a.; zu Belegen, Metrik und Sandhi- 
Verhalten s. B. Vine, IIJ 20 [1978] 171ff., 181 [mit reicher 
Lit.], G. Pinault, BSL 80 [1985] 103ff.). - Wohl (wie auch 
lit. ne 'wie* u.dgl.) ursprungsgleich mit na1. 

Vgl. die Lit. in DelbrSynt 543, KEWA II 121, Fraenkel 489b; 
bes. Vine, a.a.0., Pinault, a.a.O. (Hinweis auf das Stilmittel der 

—-comparaisons-n^gattves“-m-balL-und-slav. Dichtung)r - Nicht vor- 
zuziehen ein idg. *neP} 'wie’ (z.B. Bur, Skr 20,283). - Mittelindi¬ 
sches wie pä. nam bleibt fern (HinMi 164), wohl auch apabhur. narrt 
(s. AiGr, IG 98 Anm. 405); gegen a(n)° ‘wie’ AiGr II l2 Nachtr 26. 

nämsa-y s. NAS1. 

nakulä- m. Ichneumon, Viverra ichneumon (AV +), °li- f. das 

Weibchen des n° (Br +). - Mi., dard., ni., pa. nakula- m., ks. 
nül m. 'mongoose’, u.a. (Tu 6908). - Iir.? Chwaresm. nköyk 

'weasel, ichneumon’ setzt nach W. Henning, Fs Togan 435 = 

SelP II499 iir. *nakuöa- fort. [Nach S-W (briefl.) kann jedoch 
nköyk aus nakula- entlehnt sein (vgl. sogd. pty’ö < *patigäla- 

'cup\ M. Schwartz, ZDMG 120 [1970] 292 Anm. 12)]. - Un¬ 

klar; Fremdwort? 

Mehrfach zusammengestellt mit indoar. und dravid. Wörtern für 
'mongoose’ (aia. maggusa-fmadgusa-, s. KEWA II 545; pkt. mam- 
gusa-y hi. mägüs u.a. [Tu 9702]; kan. muriguh\ murigisi u.a. [KEWA 
II 122, mit Lit.]). Ved. n° soll nach Bur, BSOAS 11 (1944) 334 älte¬ 
res dravid.(-ural.) *n° wiedergeben; H. Berger (in KEWA II 122; s. 
auch WZKS 3 [1959] 68) denkt an letzten Ursprung in einer austro- 
asiatischen präfigierenden Sprache (doch s. KEWA II545). - Tucci, 
Report 95 leitet n° von einem „Himalayan word for the marmot 
(mistaken for a mongoose), na or nak“, her (s. auch pipilä-). 

Bai, ALB 50 (1986) 247 ff. deutet n° als *narkula- und vergleicht 
(unsicheres) mp. narkmär 'killer/destroyer of snakes’ [?]. - An ein 
altes Farbadjektiv nak-uld- (TS 7,3,18,1, u.a.; = „ichneumon[-col- 
oured]“, Keith, TS 598), mit *nak-ra- (s. nakra- 'Krokodil’) und 
dessen Caland-Kompositionsform *nac-i- (in naciketas-) zusam¬ 
mengehörig (?), denkt AiGr II 1,59, II 2,489. 

näkt- f. Nacht (RV [7,71,1 ndgjihfte]7 RV 4* [AkkSg naklam bei 
Nacht, NomAkkDu (°)ndktä]\ frühe Umformungen wie RV 



nakro- - NAKS 3 

näktih AkkPl [nach ratrih], naktäbhih InstrPI [s.u.], InstrSg 
naktaya: AiGr III 233f., Schulze, KS [Nachtr] 794 und Anm. 
4,5). - Mi., pä. nattam nachts, pkt. nakkam-cara- in der Nacht 
wandelnd (Schulze, a.a.O. 799 und Anm. 2). - Iir., jav. upa.- 

naxtar- an die Nacht angrenzend (LokPl °naxturusu für 

*°tar9su Vd 7,79, Bthl, Wb. 391), waxi nayd Nacht (s. Schulze, 
—a*.0. 800, MorgHFLTI 534a, M. Witzei, MSS 30 [1972] 185 

Anm. 26). - Idg. *nokyt-s NomSg ~ *nekyt-s GenSg "Nacht*, 
vielleicht aus *nefogv-t° assimiliert (~ heth. (ne-ku-[uz)-zi> 
"wird Abend* < *negv+ -//); heth. nekuz GenSg "des Abends’, 
gr. v6£ (vuxt-), lat. nox (noct-\ got. nahts, lit. naktisy aksl. nostb 

(für alten Kons.-Stamm, lit. GenPl nakt-y) usw. "Nacht’. 
Fraenkel 481aff. (mit reicher Lit.), Frisk II 327f., III 157f., 
Lehmann 262af., Kluge-Seebold 497a; Em, Lg 34 (1958) 415, 
Schi, KZ 81 (1967) 290fT, Oett 209f., Mh, LI 108f, Bee, 
Origins 176, Rasmussen, Morphophon 25 lf., 305. 

Dazu vielleicht näkfatra- und möglicherweise ein Teil der 
Belege von aktii- (o. I 40, Lehmann 375a), kaum aber aktä-. - 
RV 7,104,18 naktäbhih ist trotz des abweichenden Akzents nach 
ähabhih gebildet (s. auch Schulze, a.a.O. 794 Anm. 5); die Akzent¬ 
stelle vielleicht aus ksapäbhih (~ ved. ksapäbhir ähabhisca)? Gegen 
Benv, Orig 10 beruht naktäbhih schwerlich auf *naktän- (~ -r-/-n~ 
Stamm, jav. *°naxt9r?°y gr. vuxtup nachts, lat. noctumus nächtlich 
[s. Frisk II328]; dagegen Szem, Glo 38 [1960] 112f. = ScrMin 1146f.). 

Zu wertlosen weiteren Analysen der Wurzel s. die Lit. bei WH 
II 183, Lehmann 262b, Tischler II 306f., ferner L. Crepajac, Ling 20 
(1980) 67 ff., 75 f. 

S. auch u. nisitä-. - Über RV 10,93,5 näktam s.u. näpät-, II 12. 

nakrä- m. Krokodil (Gopatha-Br, Päij, Mn, ep. +); näkrä- m. 

ein Wassertier, wahrscheinlich Krokodil (YV). - Mi., ni., 
pä. nakka- m. Krokodil, u.a. (Tu 7038). - Nicht geklärt. 

Annahme dravid. Ursprungs bei Bur, TPS 1946, 9 Izuletzt DED2 
333a]; ein dravid. Lautwandel soll fernere Zugehörigkeit von 
mäkara- erklären (Bur, a.a.O. Anm. 2; weitere LiL in KEWA II 
123). - Zur Erklärung als Farbadjektiv *nak-rä- (~ Caland-Form 
naci°) s.u. nakulämit LiL 

NAKS, s.NAS'. 



4 ndkfatra- - nakhä- 

ndksatra- n. Gestirn (Sterne, Sonne), Mondhaus (RV +; Krick 
9 ff.); naksatriya- auf die Sterne bezüglich (AV +). - Mi., ni., 
pä. nakkhatta- n. Sternbild, Konstellation, u.a. (Tu[Add] 
6913). - Nicht einmütig erklärt. 

Wenn 'Stern, Nacht-Gestirn’ primär ist (Übertragung auf'Sonne’), 
dann wohl *nakt-ksatra- 'Herrschaft über die Nacht habend’ (~ 
ndkt-, ksatrd-)\ AiGr III 233, mit Lit. (s. ferner Minard, Trois 
önigmes II 177, KEWA II 123 f.). - Mit nak$ 'erreichen, erlangen’ 
(s. NAS') wegen RV-Stellen wie 7,58,1 ndkfante nakam u.a. ver¬ 
bunden (vgl. die Lit. bei Minard, a.a.O., KEWA II 124); s. auch 
Benv, OLZ 55 (1960) 10, Bur, Skr 138. - Für Zusammenhang mit 
naka- (s. KEWA II 124, 149) Bai, BSOAS 21 (1958) 45. 

Nicht hierher der jav. Name tfrö.nakadßa- (Mh, AirN 1/80, mit 
Lit.). 

nakhd- m. n. Nagel, Fingernagel, Zehennagel, Kralle, Klaue 

(RV +); nakhäni kar Nägel schneiden (Kaus +), nakha-nikrn- 

tana- m. oder n. Nagelschere (JB +), nakharä- krailenformig, 

wie eine Kralle gestaltet (SB +; AiGr II 2,858), nakhin- mit 

Krallen versehen (SB). - Mi., nu.-dard., ni., pä. nakha- m. 

Nagel, Klaue, nep. nahar Nägelschneider, bg. narun (< *nakha- 

kara[na]‘, s.o. nakhäni kary Tu 6915f.), dameli nawur Klaue, 

Kralle (*nakhura- ~ ved. nakharä-7), u.a. (Tu 6914 [mit Ver¬ 
weisen], TuAdd 6914, 6916). - Iir., vgl. khot. nähune ’nails’, 
mp. np. näjcun Fingernagel, baluci näkun, oss. nyx/nix Nagel, 

usw. (Gersh, Hymn 277, Abaev II 218, Bai, Dict 181b). - 

lir. *nakh- ist von idg. *h^Engh/*h^nEgh "Nagel, Kralle’ (~ lat. 
unguis, lit. nägas Nagel u.a., o. I 49) nicht zu trennen. 

Aufklärungsbedürflig bleibt iir. *nakh- statt *nägh- (s. auch 
AnttSchweb 124), das als Entsprechung der Sippe von lat. unguis 
usw. - dazu reiche Lit bei Frisk II 399, III 162 - zu erwarten wäre. 
Ältere Erklärungsversuche referiert KEWA II 124; der Verlust des 
Stimmtons ist wohl im Zusammenhang mit weiteren Tenues aspi- 
ratae in Körperteilbezeichnungen (wie angusthä-, kulphd-, saphd- 
u.a., HofTm, IIJ 4 [1960] 114 = HoffmA 141) zu sehen. Vielleicht 
nakhd- (iran. *näx°) Kontamination von älterem *naghd- (~ nag ha- 
rndrd- [??]) usw. mit einer solchen Bildung, vgl. TuAdd 6914 zu 
korikapl nänküta 'Nagel’ < nakhd- X angusthä-, u.dgl.? 
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ndga- m. Berg (AV +; Mn, ep. + auch 'Baum’). - Pä. naga-, 

pkt. naga- Berg. - UnkJar. 

Nach der Tradition nä-ga- „*nicht-gehendw; danach Päq a-ga-, 
ep. a-gama- 'Berg, Baum’, Lex. a-gaccha- 'Baum’ (AiGr II 1,37,78; 
s. ferner ep. + acala- 'unbeweglich; Berg1). Ob das Etymon wirklich 
in seltenem nd° 'nicht-’ (s. na ‘) + cga- 'gehend’ (o. 1466) liegt, bleibt 
aber trotz sthävard- 'unbeweglich’ (Käth +; Up + von Bäumen und 
Pflanzen) — sthävara- m. 'Berg’ (BhG u.a.) unsicher. - Noch wesent¬ 
lich weniger wahrscheinlich ist Gleichsetzung mit ahd. nah ho, nhd. 
Nachen usw. (WP II 340 [mit Lit.), Pok 770), die von „*Einbaum“ 
> „Baum“ (erst nachved.!) > „Berg“ ausgehen müßte; s. auch KE WA 
II 125 f., Lindeman, Introd 96 f. 

nägara- n. etwa: Wohnung, Haus; Stadt (Br, Är +; zur Bedeu¬ 
tung in den ältesten Belegen s. Rau, pur 50); nagarin- m. N. pr. 
(Br; „Städter“ [oder „Häusler“], AiGr II 2,335). - Mi., nu., ni., 
pä. nagara- n. Festung, befestigte Stadt, kho. noyör Feste, 
Burg, guj. Gir-när ON, usw. (Tu 6924, mit Verweisen). - Wohl 
dravidisch, vgl. ta. nakar Haus, Wohnung, Palast, Tempel, 
Stadt, ma. nakar Stadt, telugu nagaru Palast, u.a.; Bur, TPS 
1945, 107f., DED2 314a. 

Gegen indoar. Herkunft der dravid. Wortsippe sprechen Beleg- 
alter und Semantik von ta. nakar, vielleicht auch etymologische 
Verankerung im Dravid. (P. Meile, BSL 45 [1949] IV); s. noch Ross, 
Ginger 22, KEWA II 125. - Nicht vorzuziehen Ted, Word 3 (1947) 
80fF. (< *ny-garä- 'Männer-Ansammlung’, zur Sippe von gr. dyopd 
usw.; vgl. auch o. I 159, 459, 508; widerraten durch kho. noyör, s. 
KEWA III 742 [a.a.O. und in KEWA II 125 weitere Lit.]). 

Vgl. JüS s.v. nägara-. 

nagnä- Adj. nackt, bloß (RV +), nagnätä- f. Nacktheit (RV 
[10,33,2] u.a.); nagnikä- f. noch nicht mannbares Mädchen 
(Sü +; dazu Thi, KZ 78 [1963] 170fT. = KS 435fF., ferner 
M. M. Patkar, Vak 3 [1953] 37ff., V. Pisani, MSS 25 [1969] 
95). - Mi., nu., ni., pä. nagga- nackt, usw. (Tu 6926, mit Ver¬ 
weisen; TuAdd 6926). - Iir. (s.u.), vgl. jav. mayna- nackt, 

ferner iran. *bagna(ka)- in khot. bünaabuddh. sogd.ßyn'k, 

oss. bcegnceg nackt, usw. (Abaev I 247, Gersh, Gramm 54 

§362, Bai, Dict 297a). - Idg. *negy-nö- (ved. n° = heth. *ne- 
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kuna-9 dissimiliert zu *nekuma- in nekumant- 'nackt', Schi, 

KZ 81 [1967] 295 Anm. 5, mit Lit.); vielfach durch Dissimila¬ 
tion (und tabuistische Umgestaltung?) verändert, vgl. iir. 
*nagnd- > iran. *magna- *bagna- (s.o.), arm. merk (vgl. 
Frisk I 333), gr. yupvoc ~ Aupvoc (s. Frisk, a.a.O., Lehmann 
263a, mit Lit.), an. nakinn (für germ. *naky-na-9 nach den 
Partizipen auf [an.] -inn), lit. nüogas7 aksl. nagb nackt (balt.- 
slav. *nög-na- [~ apreuß. nognan 'Leder3], Rasmussen, Mor- 
phophon 192?); daneben mit -rfV-f-Fomiantien lat. nüdus 

(*nog--e/o-dho-l)y air. nocht7 nhd. nackt usw. - WP II 339, 
WH II 185 (mit Lit.), Pok 769, AiGr II 2,735, Fraenkel 202b, 
512a, Mh, LI 108, Lehmann, a.a.O., G. Bonfante, AGI 66 
(1981) 89ff., Tischler II 307fl 

S. noch u. agnr- (o. I 45), nägd-. - Ptolemaios VII 2,18 Nayya- 
Aoyai, ö oimaivei yopvöv xoojiog (Renou, Ptol 54) gibt *nagna- 
loka- (bzw. mi. *nagga-loga~) wieder. 

nagnähu- m. Gärungsstoff, Hefe (YV +; s. Renou, Rituel 82). - 
Wohl mit iran. *nagna- 'Brot3 (christl. sogd. nyny9 baluCi nagan, 

pasto nayan, mp. np. nän7 u.a.; J. Harmatta, AcOHung 3 
[1953] 245ff., Bai, Dict 179b [mit Lit.], J. Elfenbein, CompLI 
358) zu verbinden. 

Da *nagna- 'Brot* wahrscheinlich auf das Iran, beschränkt, ja 
vielleicht erst inner-iran. aus einer älteren Form hervorgegangen 
ist (s. Harmatta, a.a.O. 259, 261; Bai, a.a.O.), wäre in nagnähu- ein 
iran. LW anzunehmen (KEWA II 126); °hu- entstand vielleicht 
durch Metanalysis aus entlehntem *nagna-hvä° < iran. *nagna- 
x'äda- ('Brot-Würze* [Hüb, PersStud 57], np. nänx'äh, nay[a]nxyädy 
nay[a\nx9älän rAnis[samen]\ Eil in KEWA, a.a.O.). 

naghamärä-y naghärisd- m.: im AV Namen der /ct/j/Aa-Pflanze 
(o. I 381; WhiLanm 477, ZyskHealing 155f.). - Unklar. 

Diverse Vermutungen - darunter die Annahme von nagha0 
„*Krätze“ < *nagha- 'Nagel, *kr atzen der’ (s. nakhd-), Grassm 
705 (??) - in AiGr I2 Nachtr 5, II 1,85,327, KEWA II127, Zysk, a.a.O., 

—Tr-Kriscfr,- HS 103 (4990)-423.—Zum-VerhäHnis nagha^-^-naghä— 
AiGr II 1,131. 
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näciketas- m. N. pr. (TB +); näciketä- zu n° in Beziehung ste¬ 
hend (TB +). - Nicht sicher erklärt. 

Gewiß ein aia. Kompositum; naci° wirkt wie die Kompositions¬ 
form eines *nak-rd- (doch sind dafür nur die Tiemamen nakra- 
und rtakulä- herangezogen worden, s.d.), °ketas- könnte an keta- 
Trachten*, cetas- ‘Einsicht* angeschlossen werden (o. I 399, 549, 
jeweils mit Lit.). Dazu und zu anderen Deutungen (wie nä-cik° 
run-besonnen*) Minard, Trois 6nigmes II 266 (§ 742a), H. W. Bode¬ 
witz, WZKS 29 (1985) 13 Anm. 32; s. ferner Dand, VedBibl III 805 
(79.543), IV 1030 (79.630). 

nadä- (nala-) m. Schilfrohr, Rohr (RV +), nadaka- n. Rohr des 
Knochens (SrSü); nadvalä- f. Röhricht (AVP, VS, TB; nad- 

vant-, nadvala- schilfbewachsen, Päp; zur Genese von nad-v° 

s. Schi, Wn 29); nala- m. Rohrschilf, Rohr (Sü +); nddf- f. 
Pfeife, Röhre, Flöte, Ader (RV +; AiGr II 2,384,394), nädikä- 

f. Luftröhre (AV), näla- n. hohler Stengel, Röhre (ep. +). - 

ML, nu., dard., ni., pä. nala- m. Rohr, hi. nalä m. hohles 
Rohr, Luftröhre, Schienbeinknochen (~ ved. nadaka ), närf 

f. Röhre, Ader (~ ved. nädikä-), usw. (Tu 6936, mit Verwei¬ 
sen; TuAdd 7047). - Nicht zu trennen von RV nadä- 'Schilf¬ 
rohr* (1,32,8; vielleicht auch in 2,34,3 'Rohr[peitschef; weitere 
Vorschläge bei R. Pischel, VedStud I 183ff. [s.u. NAD])y das 
nach Ausweis des Nu. (a§kun nö 'Rohr* u.a. < *nada-y Tu 
6941) und des Iran, (parth. nd Flöte, mp. <n*d> = /näy/, np. 
näy Luftröhre, nay Flöte, Rohr, u.a.; Bai, TPS 1952,61f., Joki 
289, Nyb, ManP II 135a, Bai, Dict 175b) iir. *nadd- fortsetzt; 
dieses ist idg. Alters (heth. nata-y nati- Schilfrohr, Trinkrohr, 
Pfeil, luw. natatta Tike reeds’, arm. net [GenSg net-i] Pfeil; 
s. die Lit. in KEWA II 128, III 742; Watk, Spr 32 [1986(88)] 
328ff.; Tischler II 283f.). 

Das Etymon von idg. *ne/od-o-/-i- ‘Rohr’ war vielleicht ^rau¬ 
schend“ (s. NAD); anders Fraenkel 493b. - Ved. nadä- usw. ist 
irgendwie aus dem Erbwort nadä- entstanden (vgl. Watk, a.a.O. 
328, 331 zu RV nadäm ... bhinnäm ~ AV nädyäu ... bhinadmi, 
nadäm ... bhinddnti); kontextfrei -d- für -d- (Bur, Skr 98)? Mehr¬ 
fach wurde angenommen, nadä- sei der Kreuzung eines nicht-idg. 
Wortes mit iir. *nadd- zu verdanken (s. die Lit. in KEWA II128,129 
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und bei Mh, IF 70 [1965(66)] 255 Anm. 56). - Überholt ist Herleilung 
von nadä- aus *narda- (mit np. näl 'Rohrstengel’, das jedoch LW 
aus sogd. *nät5 ist, W. B. Henning, BSOAS 10 [1939] 98f. und 99 
Anm. 1 = SeJP I 644 f. und 645 Anm. I; pa$to nära 'Stengel einer 
Pflanze’, wohl aus ni. Quelle, Morg, Voc 53), das man mit dem gr. 
Pflanzennamen vÄpÖT]£ verbinden wollte (vgl. Frisk II 290); s.u. 
nälada-. 

Der Eigenname nadä- (N. pr. eines Fürsten mit dem Beinamen 
naisidhä-, SB) gehört wohl zu n° 'Rohr’ (vgl. venu- m. 'Rohr* [RV +] 
~ N. pr. [Sü +]); davon nicht zu trennen ep. + nala- m. 'König 
Nala’ mit dem Beinamen naisadha- (abwegige Abtrennung von nala- 
N. pr., das aus dravid. *nal- 'gut, schön’ stamme, zuletzt in DED2 
319a; s. Mh, Krat 6 [1961] 157 = AKS 184, mit Lit.), pä. nala- m. 
N. pr. - Vielleicht auch iran. *nada- N. pr., s. die Lit bei Hinz, 
NÜ 170. 

NAD dröhnen, brüllen, schreien, rauschen (AV + [nadant 

änadatä u.a.]); Kaus. nadäy° erdröhnen machen (RV; s. dazu 
die Lit. bei GiovStudio I 49 Anm. 86); Intens, nänad0 laut 

brüllen, laut rauschen, erdröhnen (RV +); nadä- m. Brüller, 

Stier, Bulle (RV [1,179,4; 10,11,2; u.a.] +; daneben nadä- m. 

'Rohr’, s.u. nadä-\ nadathu- m. Gebrüll, Lärm (Up), nadanü- 
m. Getöse, Schlachtgeschrei (RV 8,21,14), nadanumänt- lär¬ 

mend (RV 6,18,2), nadä- m. Brüllen, Rauschen (RV +); u.a. 
(s. auch u.). - Mi., ni., pä. nadati brüllt, lärmt, siha-näda- 

nadana- n. Lärm eines Löwengebrülls, usw. (s. Tu S. 399a, s.v. 
NAD\ TuAdd 11764a). - Iir., aav. nadant-, wenn etwa 'schrei¬ 
end’ (Y 33,4; Hoflm, Fs Pagliaro III 29 = HoflmA 270; doch 

s.u.), khot. panäy- tönen, lärmen (*pati-näday°\ Emm, SGS 
70, Bai, Dict 179b, 180a, 210b). - Idg. *ned (Schallwurzel, s. 
NARD ?), wenn na di- und die mit ihm verglichenen Gewäs¬ 
sernamen zu NAD gehören; vgl. Pok 759 (mit Lit.), Frisk II 
296. 

Zu *ned 'dröhnen, rauschen’ auch das Erbwort flir 'Schilf (s.u. 
nadä-)! - Fraglich ist Zugehörigkeit von AV 5,23,8 nadanimä 
Cmän-7); s. Wennerberg I 104, mit Lit - RV 5,74,2 nadtnäm be¬ 
zieht sich nicht auf *nadi- 'Rufer’, sondern gehört zu nadi- 'Fluß’ 
(GeRV II 79, Renou, EVP 16 [1967] 39). 

RV 3,1,6 änadant- wird von S. W. Jamison, IESt 4 (1981) 501 fF. = 
JAOS 101 (1981) 351/T. glaubhaft als ä-nadant- (nicht än-ad°) erklärt. 
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etwa 'nicht falsch sprechend (bzw. handelnd)’; aav. nadsnt- (s.o.) sei 
'falsch sprechend’; zu einer Sonderwurzel NAD2tl Oder sollte in 
NAD 'falsch sprechen’ doch eine Slang-Nebenbedeutung von NAD 
'dröhnen etc.’ vorliegen? [S. auch u. NED\ II 55]. 

nada- ('Rohr* ~ 'Brüller’), s. nada- bzw. NAD. 

nadi- f. Fluß (RV -f; vr/cf-Flexion, AkkSg nadiyam, GenSg, 
NomAkkPlnuJ/yu*, LokSg\nadi[K\Gi III172,179], AV 3,24,3 
wohl NomSg nadih [~ nadi, AiGr III 174,179], u.a.); näd(i)yä- 

dem Fluß entstammend (RV 2,35,1, TS + [s. AiGr II 2,396, 
824]), nädeyä- dss. (YV +). - Mi., nu., ni., pä. nadi- f. Fluß, pj. 
nai f. dss. askun nediu.a. (*nandiTu 6943), etc. (Tu 6408 
und a.a.O.; TuAdd 6943). - Iir.? Vielleicht enthält jav. anaiöim 

(Vd 6,40) jav. *naiöi- Wasser, Fluß’ (s. die Lit. in KEWA II 
130 [auch zu Vd 6,1 anaiöiia]). - Wohl als „rauschend, brül¬ 

lend" zu NAD (~ AV 3,13,1); vgl. Flußnamen wie Neöa 

(Arkadien), Neöcov (Messenien), nhd. Nette, Netze, u.a. - 

Pok 759, AiGr II 2,383,384, KEWA II 130, Frisk II 296, III 
155 (jeweils mit Lit.). 

naddhd- °naddhi-, s. NA H. 

nädbhyas; s.u. näpät 

NADH; s. NAH. 

nana- f. Mutter, Mütterchen, Mama (RV 9,112,3). - Lallwort; 
Vergleichbares im Mi., Nu., Dard., Ni., s. bes. kho. nan 

'Mutter’ (~ tat Water3, vgl. RV, a.a.O. tatdh ... nanä; o. I 
616 [mit Lit.], Tu 7059f., 14661, TuAdd 7059), im Iran. (np. 
nana, Sughni nan, waxi nan 'Mutter’ [~ tat Water’], u.a.; 

HomNeupEt 234, W. Schulze, SbAkBerlin 1916,16=KS 238, 
Bai, Dict 179b, Morg, Shughni 49b) und in anderen idg. 
Sprachen (z.B. serbokroat. nana, nena 'Mutter’; WH II 175, 
KEWA II131, Frisk II304, Tischler II271). - S. das Folgende. 



10 nänändar- - NAND 

ndnändar- f. Schwester des Gatten, Schwägerin (RV 10,85,46 
°dari, AV 14,1,44 °dur\ s. G.-J. Pinault, DialLitlndA 4711, 
mit Lit.; Lex. nanandar-). - Mi., dard., ni., pä. nanandar°, 
pj. nanän, nanad f. Schwester des Gatten, usw. (Tu 6946, 

mit Verweisen; TuAdd 6947, H. C. Patyal, IIJ 27 (1984] 126f.). - 
lir., vgl. pasto nandrör, ndrör usw. 'Schwester des Gatten’ 
(*nandr- < nanandr- + -or, Morg, Voc 53?). - Beruht wohl auf 
einer Lall- oder Koseform des Typus nanä-. 

Vielleicht ist von *nanän9 auszugehen, das nach einem asso¬ 
ziierten Verwandtschaftswort umgeformt sein kann: nach svdsar- 
'Schwester* (*ndnänr- > °ndr-, AiGr II 2,501, mit Lit.; KEWA II 
131) oder nach yätar- 'Frau des Bruders des Gatten* (*nänän-tar 
s. Pinault, a.a.O. 50ff.). Aus idg. *nene-h2n-r- (~ *nen-h2o- > gr. 
vewoc 'Oheim*) leitet F. Bader, LarTheor 31,42f. n° her. 

Entlehnung aus dravid. oder gar ural. Quelle (s. die Lit. in KEWA 
II 131,111 743) ist - trotz DED2 322a, Bee, MSS 34 (1976) 16 - nicht 
ernsthaft zu erwägen. 

NAND hat wohl nicht auf die Entstehung von n° eingewirkt; 
späteren Assoziationen sind Umformungen wie nandä-, nandini- f. 
'Schwester des Gatten* (Lex.) zuzuschreiben. 

NAND sich freuen, Freude empfinden, beglückt sein (RV, AV + 

[nandati]; s. J. Gonda, AcOr 21 [1953] 811T. = SelStud II 
310ff., Goto 192), Kaus. nanday0 (Up +); ä-nandä- m. Freude, 
Vergnügen, Wonne, Seligkeit (RV +), nända- m. Glückselig¬ 
keit, Freude (AV +; ep. + N. pr.), nandathu- etwa: Erfreuer 
(TS 5,7,19,1), ä-nandin- wonnig, glückselig (AV +), prati- 

nändana- n. Begrüßung, freundliche Aufnahme (AV), nändi- 

f. (°ydmt °ye) Freude, Befriedigung (RV +), nändand- n. Ort 
der Freude, Paradies, Lustgarten (SV +; AiGr II 2,133). - 
Indoar. *nanda- m. N. pr. in der persepolitanischen NÜ 
(Schm, HS 101 [1988] 85). - Mi., ni., pä, änanda- m. Freude, 
Segen, N. pr., nanda- m., nandä- f. N. pr., nandi- f. Freude, 
pkr. nandana- n. Lustgarten Indras, nanda- m., nandä- f. N. 
pr.; usw. (Tu S. 399b, s.v. NAND). - Nicht sicher erklärt. 

Nach Leumann, Neuerungen 35 = 107 Anm. 2 aus MAND ent¬ 
wickelt (vgl. RV 10,71,10 nandanti ... sakhyä ~ 1,26,5 mdrtdasva 
sakhydsya; „wohl.,. lautliche Femwirkung als kombinierte As- und 
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Dissimilation nach einem Praeverb mit Labial“, AV abhi-nand ~ 
RV abhi-mand, Leumann, a.a.O.)- Dagegen Goto, a.a.O. - Sicher 
nicht zu NAD (vgl. die Lit. in KEWA II 132; Kui, Nas 140f.). - 
Eine unglaubhafte dravid. Deutung (Bur, TPS 1946, 9) ist von ihrem 
Urheber offenbar zurückgezogen worden (Bur, BSOAS 38 [1975] 67: 
ved. rtändf- < idg. *nondi- [?]). 

näpät- m. Abkömmling, Enkel (RV +; NomSg näpät, AkkSg 
näpätamy NomPl näpätas, u.a.; *napt- [s.u.] in RV 10,60,6 
nädbhyas 'für die Enkel’ < *ndpt-bh°, Schi, Wn 29; daneben 
jüngeres näptar- [nach den Verwandtschaftswörtern auf °tor-], 

RV näptr-ä, näptr-e, näptur, näptr-bhis, Käth [TS] näptär-am, 
Br naptrn, usw. [AiGr III 198]); pra-napät- m. Urenkel (RV 
8,17,13 VokSg pränapät); nn/7/f- f. Tochter, Enkelin (RV +; 
vr/n-Flexion, AiGr III 170, 183), napti- f. (AV), auch naptri- 

(~ näptar- s.o.; AVP +, AiGr II 2,694f.); von napti- der 

AkkSg naptfyam RV 3,31,1 (anderes in AiGr III 834 bzw. bei 

R. Normier, IF 85 [1980(81)3 51 Anm. 31 [napt-iya- fzur Nach¬ 

kommenschaft gehörig, Sohn’])? Umformung von (*)naptiya- 

nach näptar- in Br apo-naptnya-, MS + apo-naptriya-, Kä(h 

apäm-naptriya- 'den apäth näpät- [s.u.J betreffend’. - Mi., 
nu., ni., vgl. Fortsetzer von näpät- (askun nawä Enkel, usw.; 
Tu 6954), näptar- (pä. nattar0 Enkel, usw.; AiGr III 198, 
Tu[Add] 6955b), napti- (°tri-) f. (pkt. natti-y a§kun nöt Enkelin, 
u.a.; Tu 6955a) und *pranapt° 'Urenkel(in)’ (Tu 8522f.). - 
Iir., aav. nafsu bei den Enkeln (Y 46,12; *napt-su, s.o. RV 
*näpt-bhyas\ jav. apqm napät-fnaptar- 'Enkel der Wasser’, 
Name einer Wassergottheit (= ved. apärh näpät; dazu E. B. 
Findly, Numen 26 [1979] 164 ff., mit reicher Lit.), NomSg 
napäy napäsB (t°), AkkSg napätdm, naptäram, GenSg nafdöröy 

u.a. (s. AiGr III 233, mit Lit.), ap. napä m. NomSg Enkel, 
mp. naby np. naway nawäday nawäsa Enkel, u.a. (s. Hüb, 
PersStud 102f., Gersh, Gramm 139, Bai, Dict 173a); jav. napti 

f. NomSg Enkelin (Mh, Fs Leroy 149, mit Lit.); aav. naptiia- 

etwa: zur Nachkommenschaft gehörig (Y 46,12; Humb, Ga 
II 71, Kel-Pir I 5, II 174), jav. nauua.naptiia- n. 'the kinsmen 
of the nine degrees of kinship of a family’ (HumbElfSkj, 
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Gä II 184f.), naptiia- m. N. pr. (Mh, AirN 1/64; s.o. zu RV 
naptiyam [?]). - Idg. *nepöt-/*nept- 'Enkel’ (s.u.), *nept-ih2~ f. 

'Enkelin’ (s. Mh, Fs Leroy 149; Szem, Fs Mitxelena 270 und 
Anm. 33 = ScrMin 1073 und Anm. 33), *neptiHo- 'zur Nach¬ 
kommenschaft gehörig* (Normier, a.a.O.; Pet, Lar 136 Anm. 
87); lat. nepös, nepöt- m. Enkel(kind), Nachkomme (spät 
'Neffe’), lit. (alt) nepuotis (GenPl nepocty) Enkel, Neffe, ae. 
nefa Enkel, Neffe, lat. neptis f. Enkelin (spät 'Nichte’), air. necht 

'neptis’, ahd. nift(a) Nichte; gr. <xvei|nö<; m. Vetter, serb.-ksl. 
netbji Neffe (Frisk I 106, III 32, Pet, a.a.O.); u.a. - WP II 
329f. (mit Lit.), Pok 764. 

Zum Etymon von +nepöt- usw. s. die Lit. bei Feist 377a, WH II 
162, AiGr II 2,47,269. Über die semantische Seite (in mehreren Spra¬ 
chen 'Neffe’ — 'Enkel’) vgl. Szem, Var 77,48ff. (mit weiterer Lit.), 
C. Scott Littleton, JIES 1 (1973) 425 Anm. 3, Bee, JIES 4 (1976) 
43 ff, S. O’Brien, JIES 4 (1976) 308 Anm. 1; s. noch VWind, Fs 
Szemerdnyi 923f., Kluge-Seebold 500bf. (mit Lit.); F. Bader, JIES 14 
(1986) 75 ff (IC 32b, Nr. 88 - 625). 

Hierher(?) RV 10,93,5 naktam (apäm), wenn „verlesen oder miß¬ 
verstanden für [*]naptam ['den Apäm Napät(?)’J... unregelmäßiger 
Akk. von ... naptu (GeRV III 294[a], zur Stelle; s. auch Renou, 
EVP 4 [19581 127, KEWA III 742). - Andere (wie OldNot II 300) 
finden in dieser „fast unverständlichen“ Strophe (Ge, a.a.O. 293[bJ) 
nur einen weiteren Beleg von naktam 'bei Nacht’ (o. II 2). 

näpurhsakas.u. na1, pümäms 

NABH bersten, zerspringen, entzweigehen (RV [näbhantäm], 

AV \prd nabhasva, nabhatäm]); Kaus. nabhay0 (Br), nambhay0 

(AVP, YV +) bersten machen. - Ein Maithilf-Fortsetzer von 
un-näbha- ,/tearing open“ (kJ. N. pr.). Tu 2106? - Alles Wei¬ 
tere ist unsicher. 

Vereinzelte ved. Nomina sind auf NABH bezogen worden, so die 
Wurzelbildungen RV ndbh- ('Zerbrechung’ oder 'Wolke’, MS 
näbhräj-, s. die Lit. bei Schi, Wn 29f.) und ndbh- ('Öffnung’, nach 
anderen 'Wolke’, 'Nabel’ u.a., s. Schi, a.a.O. 30); da die Kontexte 
keine Entscheidung zulassen, kann also auch Zugehörigkeit dieser 
Wörter zu iir. *nabh 'befeuchten’ (s. näbhas-) oder zu ndbhya- 
etc. vorliegen. Zu ersterem wohl RV nabhanü- m., °nw- f., wenn 
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'Quellwasser, Wildwasser* (GeRV I 444, II 67; bei Renou, EVP 10 
[1962} 93 Erwägung von 'crevasse* [NABH]); zu NABH am ehesten 
RV nabhanyä-, etwa 'hervorbrechend, hervorstürzend, davonstür¬ 
mend*. - Schwerlich hierher äbhris.o. I 94. 

Die Erwägung glottogonischer Zusammenhänge von NABH 'ber¬ 
sten* mit näbhas- 'Wolke* oder ndbhya- 'Nabe*, näbhi- 'Nabe, Nabel* 
(Lit. in KEWA II 134) ist müßig. 

Glaubhafte außer-indoar. Anschlüsse an NABH scheinen nicht 
vorzuliegen; s. die Lit. in WP II 330, KEWA II 134, III 743. 

näbhas- n. Feuchtigkeit, Wolke, Gewölk, Nebel (RV +), näbhasi 

Du. Himmel und Erde (AV; Mn, ep. 4- nabhas- 'Himmel*, 
AiGr, IG 65); nabhasmäya- (RV), ndbhasvant- (RV +) wasser¬ 
reich, feucht, dunstig, nabhasyä- neblig, dunstig, m. Name 
eines Monats der Regenzeit (RV-Kh +), u.a. - Mi., nu., dard., 
singh., pä. nabha(s)- n. Nebel, Wolke, Himmel, aSkun nalf 

Wolke, usw. (*nabhalikä-, s.u. idg. *nebh-eI-7); Tu 6955c,d. - 
Iir., aav. nabah- n. Wolke (Y 44,4 nabas-cä AkkPl 'und das 

Wolkengebäude’). - Idg. *nebh-es- n. 'Feuchtigkeit, Wolke, 

Nebel’ (woraus vereinzelt [s. auch o. in AV, Mn +, PäJ 'Him¬ 
mel’), gr. v£<po<; n. Wolke, Gewölk, heth. /nepis-/ n. Himmel, 
aksl. nebo, nebes-e Himmel; zu *nebh 'befeuchten* (jav. nab- in 
napta- feucht [s.o. I 70}, aißi.naptim befeuchtend, vgl. auch 
Bai, Dict 18b; aber gr. ouv-vevorpev 'hat sich umwölkt’ ist, 

gegen AiGr II 2,228, kein Fortsetzer des alten Verbs, sondern 
innergriechische Rückbildung: Frisk II309), wozu eine andere 
Ableitung, *nebh-el- (s.o. *nabhal° in Nu.-Dard.?), vgl. gr. 
ve<peA.Ti f. Wolke, lat. nebula f., ahd. nebul m. Nebel, u.a. 

Vgl. Frisk II 313, III 156, mit weiterer Lit.; Schi, Wn 30, Nowicki 
66f., Tischler II 313ff. - Fraglich bleibt die Zugehörigkeit weiterer 
ved. Wörter, wie ndbh-lnäbh-, wenn 'Wolke* (?), nabhanü-, °nü-; s.u. 
NABH, - Sicher hierher hingegen schwundstufiges *nbh- in abhrd- 
(o. I 94), ferner die nicht alte Hochstufenbildung dmbhas-2 (I 101); 
vgl. AnttSchweb 143 f., mit Lit. 

nabhäka- N. pr., s.u. ndbhya- (II 14). 

ndbhya- n. wohl: Nabe des Rades (RV +; zum Sachlichen s. 

SparreboomChar 123, mit Lit.), nabhya-sthä- etwa: in den 



14 näbhräj- - NAM 

Naben befindlich (SB; Sparreboom, a.a.O.); nabhi- f Rad¬ 
nabe, Mittelpunkt, Nabel (des Leibes, der Weit), Ursprung, 
Verwandtschaft, Sippe (RV +); *nabhä~ '*Nabel, Verwandt¬ 
schaft’, vorausgesetzt durch den Mannesnamen nabhä- 

nedistha- (RV [10,61,18], TS +; s.u. Iir.). - Mi., nu.-dard., 
ni., pä. näbhi-, °bhi- f. Radnabe, Nabel, usw.; Tu 6955e, 7062 
(mit Verweisen), TuAdd 7062. - Iir., vgl. jav. nabänazdista- 

nächstverwandt (— ved. *nabhä-nedisthavorausgesetzt 
durch näbhäned0 N. pr.; Bthl, Wb. 1040, AiGr II 1,235, Hoffm, 
Airan 8 = HoffmA 65), näfa- m. Nabel, Ursprung, Blutsver¬ 
wandtschaft, mp. näfag, np. näffa) Nabel, parth. n’p, mp. näf 

Familie, oss. digor na/fflce Nabel, usw. (Abaev II 149, mit 
Lit., Bai, Dict 181a, Bielmeier, Unters 199; Bthl, GIrPh 11,10, 
Hoftm, a.a.O. und KZ 79 [1965] 238 = HoffmA 338, Bee, IIJ 
14 [1972] 73 Anm. 4). - Idg. %nebh/%nobh/%nbh- 743061’ 
~ '(Rad-)Nabe’, vgl. apreuß. nabis Nabe, Nabel, ahd. naba = 

nhd. Nabe, ahd. nabalo = nhd. Nabel, gr. öp(paA6c; m. Nabel, 

Nabelschnur, lat. umbilicus m. Nabel, u.a.; Frisk II 39lf. 
(mit Lit.), AnttSchweb 123f., Bee, Dev 44, Rix, Gramm 69, 
Kli, MSS 37 (1978) 100, R.-P. Ritter, MSS 42 (1983) 191ff, 
195 Anm. 11, Mh, KZ 100 (1987) 104 und Anm. 80 (mit Lit.), 
D. A. Ringe, LarTheor 430 f. 

Nicht sicher nabh- ’Nabel (?)’ in RV 9,74,6 (Hoftm bei Schi, Wn 
30); s.u. NABH. 

Von *nabhä- (= jav. nabä°) - vgl. o. den Namen näbhä-nedistha- 
(~ iran. *nabä-b[zana- N. pr., Mh, OnP 210, Hinz, NÜ 170?) - ist 
vielleicht der Eigenname nabhäka- (RV 8,40,4.5 nabhäkavdt 'wie 
n°\ 8,41,2 [u.a.] näbhäkä- 'Nachkomme des n°\ AiGr II 2,266) 
abgeleitet. 

näbhräjs.u. NABH, o. II 12. 

NAM sich neigen, sich beugen, etwas neigen, beugen (RV [nama, 

namanti, änamat, nämate, namanle u.a.] +; zu den Belegen 
und zur Bedeutung [primär intransitiv] Goto 193 ff., mit Lit.); 
Perf. nänäma beugt sich, neigt sich, neme hat sich gebeugt 
(RV); Aor. anän (Käth), anamsata (Br), anamsit (VdhSü), 
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Konj. namsai, namsante (RV; Narten, Aor 158f., 188); Fut. 
namsyati (Br); än-ä-nata- ungebeugt, unbeugsam (RV), dpa- 

nata- auswärts gebogen (Br), näntva- zu beugen (RV), ///'- 
tiäm-e niederzubeugen (RV); Int. ndmnamüi neigt sich (RV +), 
namnate beugt sich (RV 1,140,6; s. HofTmA 571 Anm. [6]), 
ndnnamat sich (mit den Zungen auf- und nieder-)beugend 
(RV 8,43,8), ku-nannamä- f. wohl Name einer Dämonin, etwa 
'die schlimm Beugende’ (RV 10,136,7; s. AiGr 112,84, HofTm, 
1F 60 [1952] 262 = HolTmA 43), Kaus. namay° niederbeugen 
(RV, AV), namayisnu- beugend, sich beugen machend (RV 
8,20,1), ninamas du beugtest weg (RV 8,24,27 [s.u.]; Jamison, 
-äya- 155f.); sam-nam- f. Zuneigung, Gunst (AV), sdm-nati- 

f. Achtung, Wohlmeinen (AV +), d-nämin- unbeugsam (RV), 
u.a.; über namra- s. bes. - Mi., dard., ni., pä. namati beugt, 
usw. (Tu S. 400a, s.v. NAM\ TuAdd 788, 6956, 7068). - Iir, 

vgl. jav. frä ... ndmante sie fliehen, vi... nämaiieinti sie trei¬ 

ben auseinander, khot. ha-nam- \o bend, bow down’, mp. 

fra-näm-/°näftan fto lead, conduct, promote’, usw. (s. Emm, 

SGS 146, Kel, NR 180, Verbe 115, Bai, Dict 173af.). - Idg. 
*nem\ vgl. toch. AB näm- sich neigen (VWindTokh I 313, 
mit Lit.). 

Weitere Anschlüsse an idg. *nem 'beugen' (z.B. Wörter für Tal’, 
s. KEWA II 129, 136) sind unsicher. Von *nem 'zuteilen’ (vgl. 
nämas-) ist *nem 'beugen’ in der Argumentation getrennt zu hal¬ 
ten; jedoch ist ursprüngliche Identität der beiden Wurzeln als Denk¬ 
möglichkeit nicht auszuschließen (s. die Lit. bei Frisk II 302, 303 f., 
III 156, Schmeja, Interpr 18 Anm. 6). 

Belege von NAM (änamam, nandmas, namäy°, nfnamas) mit 
vddhar-, vadhasnd- 'Mordwaffe’ (RV 1,165,6; 1,174,8; 7,6,5; 8,24,27; 
9,97,15) werden gemeinhin als 'parieren, abwenden < wegbeugen’, 
Kaus. 'weichen machen < wegbiegen’ u. ähnl. aufgefaßt (s. GeRV 
I 239, 253, II 187,333, III 96, Renou, EVP 10 [1962] 55,115,13 [1964] 
57); W. R Schmid, IF 64 (1959) 113 ff. nimmt hier ein nam2 'schlagen’ 
an, das mit Iranischem (v.a. oss. ncemyn/ncemun 'schlagen’; Schmid, 
a.a.0.117f., Abaev II 169f., Bielmeier, Unters 201, Kel, NR 180) ver¬ 
bindbar sei (Zweifel bei Goto 194 Anm. 364). 

Nicht sicher übersetzbar RV 3,39,6(b) ndme LokSg (vgl. GeRV 
I 382, zur Stelle); für etymologische Schlüsse (s. KEWA II 136 
Anm. *, Schlerath II 162b) ist n° ungeeignet. 
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ndmas- n. Verehrung, Ehrerweisung, verehrungsvolle Begrü¬ 
ßung (RV +); namasänä- huldigend (AV); namasyä0 Vereh¬ 
rung bezeugen (RV +), namasyä- f. Verehrung, Huldigung 

(RV +), namasyä- verehrend (RV; s. AiGr II 2,244, G. Car- 

dona, SII 5/6 [1980] 43fT.); namasyä- verehrungswürdig 
(RV +); nämasvantnamasvin- ehrfurchtsvoll (RV; s. AiGr 
II 2,918). - Mi., ni., pä. nama(s)- n. Verehrung, namassati 

verehrt, u.a. (Tu 6958fF.). - lir., aav. jav. nzmah- n. Verehrung, 

Huldigung, Ehrfurchtsbezeugung, jav. nBmah- n. Darlehen 

(s.u.), aav. nsmaxiiämahi wir erweisen Verehrung (jav. °mahi, 
s. Narten, YH 229; < iir. *namas-iä°9 ved. namasyä°> HofFm- 
Narten 53), aav. nsmax’aiti- f. mit Verehrung versehen (ved. 
nämasvant-; zum Lautl. s. Hoffm-Narten 79), mp. np. namäz 
Verehrung, Gebet, parth. nm’c, man. sogd. nm'c Verehrung, 
u.a. (vgl. Morg, Voc 52, Gersh, Gramm 152, Nyb, ManP II 
135b); s.u. - Idg. *nemes- n. 'Zuteilung’ (~ av. namah- 'Ver¬ 
ehrung, Huldigung’ und 'Darlehen’), gr. v€po<; n., lat. nemus 
n. heiliger Hain ('^Zuteilung’ an die Gottheit); zu idg. *nem 

'zuteiien’ (gr. vrpcj). 

Hoflm in KEWA III 743 und bei Kel, NR 180 Anm. 3, E. Tichy, 
GIo 54 (1976) 74 Anm. 4; s. auch LambAdj 215 Anm. 6. Iir. *ndmas- 
ist nicht Verneigung", zu *nem —NAM (s.d.); die iir. Gebetshaltung 
war aufrecht. Vgl. noch namrä-. - Älteres in AiGr II 2,934, KEWA 
II 136f., III 743, Nowicki 67f. 

Iir. *namas- erscheint in diversen dichtersprachlichen Textfiguren, 
so in uttändhasta- ndmasä (o. I 213), rtdm ... namasä (o. I 255), 
in ved. ndmas te= av. rwmasz.töi, °s3.te (Schlerath II 160a, HofTm, 
Inj 170 Anm. 121), ved. ndmas- bhar = jav. nzmö bar (Schm in 
KEWA III743), ved. namasä miyedhah ~ aav. miiazdBm.., namaghä 
(Schlerath II 154b); vgl. ferner Schlerath II 157a, 158b, Benv, Gs 
Renou 75. 

nämi- m. Name eines sagenhaften Königs, eines Verbündeten 
Indras im Kampf gegen nämuci- (RV, Br NomSg °fy RV AkkSg 
°fm, InstrSg °yä\ AiGr II 2,407). - Nicht klar. 

Nach AiGr II 2,405 primär ein Abstraktum (neben namrd-), 
vgl. sda- : sakra 
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nämuci- m. Name eines von Indra und den Asvin bekämpften 
Dämons (RV +). - Pä. nämuci- m. ein Name des Mära. - Nicht 
klar. 

Nach der Tradition nä-muci- (berechtigte Zweifel in AiGr II 1,78, 
II 2,296, mit Lit.). - Beziehung von näm-uci- auf NAM (s. AiGr II 
2,547) ist leere Möglichkeit. 

namurä-, s. na1, o. II 1. 

namrä- Adj. untertan, ergeben, demütig, unterwürfig (RV [10, 
49,5J +). - Mi., ni.; s. Tu 6964, 7331. - Iir., jav. namra.vac- 

ehrerbietige Worte sprechend, dazu jav. nqmiiqsu- mit zarten 
Asu-Pflanzen (o. I 37), aav. nqmista- am besten verehrend 
(Y 36,2; Narten, YH 147 Anm. 49), mp. np. narm sanft, de¬ 
mütig, parth. nmr sanft, man. sogd. nmr- demütig, sanft; u.a. 
(Henning, BBB 97 = SelP 1511, Gersh, Gramm 77, Bai, Dict 
192b). 

Iir. *namrd-, gemeinhin als '♦biegsam* zu NAM gestellt (Narten, 
a.a.O.)f gehört eher mit dem davon zu trennenden nämas- zusam¬ 
men (: namrä- = öjas-: ugrä- etc., AiGr II 2,852; s. auch die Caland- 
Komp.-Form jav. nqmii°, Superl. aav. nqmista- [zu -q- Narten, a.a.O., 
ferner Flattery-Schwartz, Haoma 114]; vgl. Y 36,2 nqmistahiiä 

ndmarjhä). 

NAY1 führen, lenken, leiten (RV [näyati, änayat, änayatä usw.] 
+); Perf. ninäya (RV +), ninfthds, Opt. niniyät (RV; Joachim 
102 mit Anm. 260); Aor. anaisam (MS), nais (MS, TA), 
anait (AV +), naista, anesata (RV; u.a., Narten, Aor 162f.), 
Konj. nesat\ nesati, nesatha (RV), Imp. nesi (RV +; AV + 
nesa; Narten, Aor 163), nethä, ämtam (RV; Narten, Aor 
164, Joachim 102f.); Fut. nesyati (AV +); nitä- geführt (RV +), 
nesäni zu fuhren (RV); Pass, nryäte (RV +), Int. nenryä0 

(RV +), Desid. nims0 (RV +); °ni- führend, Anführer (z.B. 
RV -l- senä-nF- m. Heerführer, RV + gräma-ni- m. Heer¬ 
bannführer [o. I 507], RV rta-ni- [-ni-, AiGr III 187] das Rta 

führend; u.a., AiGr II 2,39), pra-ni- f. etwa: Förderung (RV 

[3,38,2]; m. Führer, AVP +), näyistha- am besten führend 
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(RV), sam-nayd- zusammenführend (RV), sam-nayana- n. das 

Zusammenführen (SrSü), näyä- m. Führer (RV; s. auch Bai, 
BSOAS 21 [1958] 534, KEWA III 745 und Anm. *), Oniti- 

f. Führung (sü-nfti-, su-nfti- gut führend, RV +; rju-niti- f. 
rechte Führung, RV; sahdsra-niti- tausend Wege habend, 
RV; u.a.), nithd- n. Führung, Handlungsweise, Weise, Lied 
(RV), nfthä- f. Mittel, Kunstgriff (RV), netdr- m. Führer, Len- 
ker (RV +), netra- n. Führung, Leitung (AV [$.u.]), nemann-is- 

etwa: die Führung suchend (RV 1,56,2; Wennerberg 1107f.); 
u.a. (s. auch unten). - IAV *°ni\ s.u.? - Mi., nu., dard., ni., 
pä. nayati, neti führt, ä-neti bringt, holt, waigali ana Imp. 
(~ ved. a nay*), sumasti nF- führen, hi. pami f. Braut (~ ep. 
pari-nFta- geheiratet), usw. usw.; Tu S. 425a (s.v. TV?1), TuAdd 
1174* 6966, 7544, 7828, 8526, 8532, 11767. - Iir., aav. naesat 

wird fuhren (Y 31,20 = ved. nesat; s. Narten, Aor 162, 163 
und Anm. 448), jav. naiieiti fuhrt weg, u.a. (s. Kel, Verbe 
17f.), aißi.niti- f. das Herzufuhren, ratu-naiia- m. Laie ("unter 

der Leitung des r° stehend’, Bthl, Wb. 1505; unsicher jav. 
°nf- "zuführend’, Kel, NR 323), ap. anaya er führte, brachte, 
anayatä er wurde gebracht, mp. nay-, nfdan fuhren, kurd. 

ä-nin bringen, zuführen, u.a. (Benv, Hel 37, Bai, Dict 18b). - 
Idg. *neiH, vgl. heth. nai-, ne- führen (Akt. 2. Sg. <na-it-ti>, 
3. Plur. <ne-ia-an-zi), <ne-e-an-zi>, Stativ 3. Sg. (ne-e-a-ri) usw., 
idg. *neiH-elo- = ved. nay-a ); Benv, a.a.O. 33 ff, Oett 460f.. 
Eich, Hethldg 50 Anm. 16, F. O. Lindeman, Hethldg 153f., 
Goto 197, Tischler II 255 ff. (mit weiterer Lit.), Catsanicos, 
Recherches 80 Anm. 8. 

RV 1,141,12 nesatamaih 'mit den besten Führern* ist Augen¬ 
blicksbildung nach dem Aor.-Konj. nesat; AiGr, IG 6, II 2,598. - 
RV nithd-, nfthä- sind wohl wie °niti- "Weg* nur auf NAYf/ni zu 
beziehen; ein Einfließen von *ni-i° 'hineingelangen’ erwägt Renou, 
EVP 2 (1956) 28 Anm. [4] (vgl. auch KEWA II172). - S. ferner nemi-. 

Für netra- n. 'Führung* (AV) erscheint seit Kau$, Up, Mn die 
Bedeutung 'Auge* (vgl. auch ep. + nayana- n. 'Leiten, Führen* und 
'Auge’); pä. netta- 'Auge* usw. (Tu 7587). Wahrscheinlich ist dies 
eine Sonderentwicklung aus 'Führung* (vgl. Szem, Fs Pagliaro III 
238 = ScrMin 1369, mit Lit.; Hinweis auf heth, 1G11-1 -i/a nai- 

„tum one’s eyes" und auf pkt. niai 'sieht*; EilMeth 8 Anm. [4]) und 
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keine Bildung zu einem nayi2 'scheinen, leuchten’ (s. die Lit. bei 
Szem, a.a.O. 238 Anm. 3 = 1369 Anm. 3). Zu beachten bleibt die 
iran. Reimbildung jav. döiOra- n. "Auge’ (o. I 777, s.v. DliAY12). - 
Über *nayl/nf- "buttern’ s.u. nävanita-. 

lir. Alters ist ved. äsvam ... nay° "das Roß fuhren’ (einschließlich 
RV 1,173,3 ds'vo näyamänah, s. Goto 197) ~ jav. aspa ... naii° 

(vgl. Gersh, Hymn 195 f., Kel, Verbe 17f.) ~ ap. asam fränayam; 
im IAV vielleicht *asva-ni- "vom Roß geführt’ (mit passiver Bedeu¬ 
tung von °m-y AiGr 11 2,8), s. Benv, a.a.O. 36 Anm. 3, Mh, Mythos 
33 Anm. 106 = AKS 70 Anm. 106 (mit Lit.). - Ved. baddhäm nay° 

"jemanden gefesselt abflihren’ ~jav. bastem naii°~ ap. basta anayatä 

(Goto 197 Anm. 376; Schm, Noten 74). 

när- m. Mann, Mensch, Held, Krieger (RV + [AkkSg näram, 
DatSg ndrey NomPl ndras, AkkPl nrny GenPl naräm (~ *ndräm 

in ndräsdmsa-), nrnäm, LokPl nrsu u.a.]; der NomSg *nä 

fehlt in der ÄS, sofern nicht in nänä erhalten; AiGr III 
23,211f., 320, E. Pirart, AuOr 7 [1989] 235fT.), jünger ndra- 

m. (AVP +; durch Umdeutung des AkkSg ndr-am als ndra-m, 

AiGr III 211, 212); närf- f. Frau, Ehefrau (RV 4- [auch °ri-, 

AiGr III 184]; AiGr II 2,416,935, Szem, Var 77,73); ndr(i)ya- 

mannhaft, männlich (RV +); nrmnd- n. Mannhaftigkeit, 

Manneskraft, Mannestat (RV +; s. Schm, Di 107f., o. I 753); 
vgl. auch unten. - Mi., nu., ni., pä. nara- m. Mann, närf- f. 
Frau, usw. (Tu 6970 [mit Verweisen]). - lir., aav. jav. nar- m. 
Mann (aav. NomSg nä, AkkSg naräm, DatSg naröi, GenSg 
nzr9sy NomPl naröy GenPl narqm-cä, jav. VokSg narsy usw.; 
jav. auch narö NomSg, nara VokSg, s. AVP + nara-)y aav. jav. 
näiri- f. Frau, Ehefrau, jav. nairiia- männlich, mp. np. nar 

Mann, männlich, mp. närfg Frau, Ehefrau, nerögy np. nerö 

Kraft, khot. närä Ehefrau, parth. nr mannhaft, heldisch, baluci 
nar männlich, oss. ncel männlich, u.v.a. (Abaev II 166f., 
Kel, NR 386IT., Bielmeier, Unters 200f., Bai, Dict 177af., 
180b, Narten, YH 276ff.). - Idg. *h2ner- 'Mann’ (iir. *Hndr-y 

vgl. *°V-Hnar° *°Vnar°, aav. kamnänar- 'mit wenigen Män¬ 
nern’, jav. usmänara- m. N. pr., s. auch u. visvänara-y 

sünara-\ Mh, AirN 1/85, LI 134 und Anm. 153, Krat 33 [1988] 
10 Anm. 60), gr. avf|p, arm. ayr, neuphryg. avap, osk. ner- 
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(GenPl ner-um) Mann, kymr ner Held, u.a.; WP II 332f., 

Pok 765, D. Q. Adams, GIo 65 (1987) 172fF., mit Lit. 

Idg. *h2ner- 'Mann’ wohl von einer Verbalwurzel *h2ner 'stark 
sein, Lebenskraft besitzen", die im lir. noch in visvänarasünära- 

nachweisbar sein soll, ferner in paräöi nar- 'fähig sein’, u.a.; s. die 
Lit. in KEWA II 149, III 227, 493, Bee, Dev 75, Fraenkel 507bf., 
Bai, Dict 172b, 174af. (vgl. auch NART, narmä-). - Fern bleibt 
indra-, s.o. I 193. 

Nahestehend virä-\ mitunter im Austausch mit nar- (AiGr III 
211). Vgl. Camp in CampMat 34(1, mit Lit. 

Häufige Verwendung von nar- in idg./iir. dichtersprachlichen 
Kontexten: 

nr-pätdr■- m. Beschützer der Männer (RV), nr-pam. König, 
'Hüter der Menschen’ (Sü +) ~ gr. üoCpavöpot; m. N. pr. (s. Schm, 
Di 283; F. Bader, RPh 36 [1989] 40; Pirart, a.a.O. 243); 

nr-mänas- mit der Mutkraft eines Helden (RV) — jav. naire.manah-, 
gr. pcvoc ävöpöv, Avöpopevric m. N. pr. (Lit. bei Mh, AirN 1/64 f., 
LambAdj 789 und Anm. 2); 

srdvo ... nrnäm Ruhm der Männer (RV) ~ gr. x2ia avöpöv usw. 
(Schm, Di 29,96,101, mit Lit..); 

nr-hän- Männer tötend (RV) ~ aav./änar-, gr. dvöpo<povo<; (Schm, 
Di i23flf., Mh, AirN I/54f., LambAdj 326 Anm. 7); 

tvavato nrn, s.o. I 682 (s.v. tva-)\ 

nr-medha- m. N. pr. (RV, TS +) ~ jav. nanm mqzdrzm (Schm bei 
Schlerath II 164a; s. anderes bei Mh, AirN 1/65). - RV nr-sac- dem 
Helden folgend (RV) vergleicht Schlerath II 164a mit jav. haxsäne 

nanm, Vd 19,26 (?). 
Über näräyand- s. bes. 

naräka- s. näraka 

narämdhisa- s.u. dhisdnä-, o. I 792. 

naräd- f. eine bestimmte Pflanze (?) [AV 5,31,4]. - Unklar. 

Ein Hi.-Fortsetzer des nicht eindeutig übersetzbaren Wortes bei 
Tu 6972 (?); Zusammenhang mit ep. + näräca- erwägt Tu, a.a.O. (??). 
- Vgl. AiGr II 2,155. 

näräsämsa- m. Beiwort des Agni, auch des Pü$an (RV +; Tmesis 
ndrä ... samsam [AiGr II 1,30]; nf-sdmsa- RV 9,81,5); närä- 

samsd- zu n° gehörig (RV, AV; s. Schm, Di 98 und Anm. 
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594,596). Zusammenfügung aus *naränt GenPl (mit älterem 
Akzent, s.u. ndr-) + sdmsa-, vgl. RV naräm ... sdmsa- 

Treis der Männer*, sdmso naräm, sdmsa[h]... nrnäm. - Iir., 
vgl. jav. nairiiö.sagha- m. (auch nairiiehe ... sag ha he GenSg, 
nairim ... sagham AkkSg) Name einer Gottheit, des Götter¬ 
boten, Benennung des vergöttlichten Feuers (~ ved. Agni), 
in elam. NÜ *narya-sanha- Gottesname (Lit. bei Hinz, NÜ 
174), dazu der Mannesname mp. narseh usw. (s. Mh, OnP 
211, 303, Gignoux, NPS 11/134, mit Lit.); der iran. Götter¬ 
name ist wohl Umbildung einer Entsprechung von ved. ndräs0 

mit Hilfe des Adj. nairiia- (s. schon RV 1,185,9 sdnisä ndryä). - 
Reiche Lit. bei Schm, Di 30,97ff; M. Durante, Fs Bolelli 
132ff., E. Pirart, AuOr 7 (1989) 237ff. 

Über den verfehlten Versuch, eine Verbindung von *h2ner- und 
*Jcens (.SAjCfS) auch im Gr. nachzuweisen, s. die Lit. bei Schm, 
Di 100, Frisk III123, KEWA Hl 285; vgl. o. 1556, J. L. Garcia-Ramön, 
Spr 34 (1990 [1992]) 29,56. 

naristä-, s.u. narntd-. 

naruna- ein Beiname(?) des Pü$an (TA). - Unklar; s. AiGr II 
2,485. 

NART tanzen, sich rhythmisch oder mimisch bewegen, etwas 
(Tanz, Mimus, Tatenschilderungen) aufluhren (RV [nrtyant-], 
AV H-); Perf. nrtur(KV 5,52,12, wohl für *nanrtur\ s. Narten, 

Aor 166 Anm. 460, Hoffm, Inj 219 Arum. 208); Aor. anartisur 

(RV +), anartit (JB; Narten, Aor 166), wohl auch nrtdmäna- 

(RV 5,33,6; AiGr II 2,773; s.u.); nrttd- n. Tanz, Aufführung 
(AV +), nartitum zu tanzen (Br +); Kaus. nartay0 tanzen 
lassen, drehen (RV [1,51,3] +; Jamison, -dya- 141); nrt- f. 
Tanz (AV[P]; Schi, Wn 31), nrti- f. Tanz, AufRihrung, Auf¬ 
treten (RV), nrtii- m. Tänzer, Vortänzer, Mime (RV), nrtü- 

f. Tänzerin (RV 1,92,4), nartaka- m. Tänzer (Sü. +), u.a. - Mi., 
nu., dard., ni., pä. natatiy naccati tanzt, askun näty hi. nät 

Tanz, usw. (Tu S. 427a, s.v. NRT] TuAdd 6977f, 7582f.; 
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vgl JüS, s.v. NAD- - Die Herkunft von indoar. NART ist 
ungesichert. 

Vielleicht als *nart ('*Kraft manifestieren, die Kraft in rhythmi¬ 
scher Bewegung offenbaren*, s. RV 5,33,6 nrmnani ... nrtdmäno 

dmartah '[wenn] der Unsterbliche seine Mannestaten aufluhrt’) 
zu +h2ner- 'Lebenskraft ~ Mann’ (s. nar-\ Lit. in KEWA II 177, 
Renou, EVP 3 [1957] 35). - Schwerlich primär mit narmd- zusam¬ 
mengehörig (s.d.). 

Für RV nrtü- ist mit Tänzer, Mime’ auszukommen (z.B. RV 
6,29,3, s. GeRV II 128); auf einer Interpretation als 'Held* fußen 
unglaubhafte Verbindungen von nrtü- mit nar- (unter Trennung 
von NART\ z.B. Pok 765 - 975), s. die Lit. in KEWA II 177, vgl. 
auch Bai, Dict 174b. 

NARD brummen [beim Säman-Singen], brüllen [von Tier, 
Mensch, Wolke] (Br + [°nardati7 °nardant- u.a.]; Goto 197 f., 
GiovStudio I 58); Kaus. ni-narday0 brummen lassen (Br); 
ni-narda- m. das Brummen (Br, SrSü), vi-nardin- brummend, 
den Sämaveda in brummender Weise singend (Up). - Mi., 
ni., pkt. naddia- n. Lärm, Geräusch, hi. nadnä brüllen, don¬ 

nern, u.a. (Tu S. 401a, s.v. NARD), - Iir., buddh. sogd. nrö- 

klagen, chwaresm. nrö- jammern, mp. np. näl- klagen, stöh¬ 
nen, pasto nardl brüllen, aufschreien (Hüb, PersStud 103, 
Morg, Voc 53, Samadi 132). - Iir. *nard ist vielleicht (wie 
auch NAD1) eine Schallwurzel (Uhl 144a). 

narmä- m. etwa: Scherz, Spaß, Kurzweil (VS +); zu verbinden 
mit AV naristäVS + naristhä- f. Scherz, Geplauder (s. dazu 
AiGr II 2,365,366, Hiersche, Asp 49). - Weiteres ist unsicher. 

Direkte Verknüpfung mit NART (und nr-ti- [besser nrt-i-) Tanz’, 
AiGr II 2,626) ist nicht wahrscheinlich; die Möglichkeit, nar-ma- 

und NAR-T an *h2ner- 'Kraft* (s, nar-) anzuschiießen, erörtert Kui, 
1IJ 4 (1960) 274IT. - Überkühne Weiterungen verzeichnet Pok 975fF. 
(vgl. auch Wennerberg I 105); s. andererseits KEWA II 140. 

Ep. + narman- n. 'Scherz* und Lex. narmatha- m. 'Spaß(macher)* 
sind für sprachgeschichtliche Folgerungen (gegen Bur, Skr 150) nicht 
geeignet; s. KEWA II 139. 

nn/fl-, s. nadä-. 
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nalada- n. Narde, Nardostachys jatamansi DC. (AV +; s. E. 
Brücker, AsS 29 [1975] 131 ff.). - Pä. narada- n. Narde. - 
Nicht zu trennen von gr. vapöo<; 'indische Narde’ und seiner 
semit. Quelle (Frisk II 289, MassonRech 56); alles Weitere 

bleibt unklar 

Referat der vielfältigen Bemühungen, die semit. 'Narde’-Wort- 
sippe aus nalada- herzuleiten und dieses mit na da- zu verbinden (?), 
in KEWA II 140f., III 744; s. auch Frisk, a.a.O., Lehmann 263b, fer¬ 
ner Bai, Dict 175b (~ khot nalada 'nard [oil]\ „Originally Iranian 
from nar- *be fat’?w; dagegen richtig [Emm]Sk II 65). 

Hierher naladl- f. Name einer Apsaras (AV 4,37,3)? Vgl. Zimmer- 
AiL 69 C»... otTenbar nach der Narde benannt"), MK I 437. 

NAV(~ NAV\ s.u.) brüllen, schreien (RV [nävämahey navanta, 
navante, anavanta] +; RV ndvant-y nuvänt-, anävan, s. zu letz¬ 
teren Goto 198f., mit LiL; Brpra nauti [Goto 199 Anm. 387]); 
Aor. änüsata (RV +; vgl. Narten, Aor 164f.), anavista (RV 
9,71,7; Narten, Aor 165f); Int. anortavur, nävfnot, nönuvat 

nönäva, nönuvur, anünot, nünot (RV; s. GiovStudio I 58f., 

mit LiL); näva- m. Jubelruf, Preislied (RV; vgl. AiGr II 2,101, 

Schi, Fs Knobloch 354). - Dard., Ni.? Verweise auf Unsicheres 
bei Tu S. 426b (s.v. NU2); s.u. - lir., vgl. np. nawidan klagen, 
oss. mwynfnewun heulen, sughni näw- weinen; usw. (Abaev 
II 185, mit reicher Lit.; Morg, Shughni 50b; Bai, Dict 190a; 
GiovStudio I 59 und Anm. 116-117). - Idg. *neu(H7)y viel¬ 
leicht Schallwurzel (s. Narten, Aor 165 Anm. 453); vgl. air. 
nüall Schrei, Lärm, toch. AB nu- brüllen, u.a. (WP II 323, 
Pok 142, VWindTokh I 320f.). 

Ob anit- oder set-Wurzel vorliegt (s. die Lit. bei Narten, Aor 
164 Anm. 452), ist nicht zu entscheiden (vgl. Narten, a.a.O. 165; 
Goto 198 und Anm. 381). 

Hierher AV 2,5,2 navyä- 'preiswürdig' (WhiLanm 44); pä. naviya-, 

wenn 'praiseworthy’ (PTSDict 348b). - Für ndyya- im RV ist hin¬ 
gegen nicht 'preiswürdig’ anzusetzen; man kann mit 'aufs neue, 
neu’ (~ ndva-) auskommen (z.B. 1,141,10; 6,1,7; 10,39,5), s. Renou, 
EVP 13 (1964) 120, 15 (1966) 49. 

Ein NA V7 'sich bewegen’ wird im RV wohl zu Unrecht angesetzt; 
an den betreffenden Stellen ist mit 'brüllen, schreien, rauschen’ aus¬ 
zukommen (RV 9,86,27; 9,88,2; 9,100,1; 10,22,9; 10,120,2), s. Goto 
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199f. Doch ist die im Homonymenkampf mit AU K'brüllen* weit' 
gehend unterlegene Entsprechung von iran. *nav 'sich bewegen* 
(parth. nw- 'sich bewegen*, man. sogd. n'w- 'schütteln’, u.a.; Emm, 
SGS 118, AM 16 [1971] 67f., Morg, Shughni 84b, Bai, Dict 375a) 
vereinzelt bewahrt geblieben, so in TS 6,3,4,4 äti-nävayet (Keith, 
TS 519 Anm. 1, Goto 199 Anm. 388; + dard.. Tu 7079?). - Zu 
außer-iir. Anschlußvorschlägen s. Pok 767 (mit Lit.); J. Schnetz, 
Flussnamen des bayerischen Schwabens (Augsburg 1950) lllflf. 

nava neun (RV -f [NomAkk °va\ ab RV 1 ~ 10 sekundäre Plur.- 
Flexion, GenPl °vänäm, InstrPl °vdbhih, YV + DatPl °vdbhyah)\ 

navamd- der neunte, °äm zum neunten Mal (RV [5,27,3] +); 
navati- f. neunzig (RV 4-). - LAV *navaö (in na-a-ua-ar-ta-an- 

na, na-ua-ar-ta-an-ni 'Neuner-Wendung* [Kikkuli-Traktat], 
für *nava-va°; reiche Lit. bei Tischler II 292ff.). - Mi., nu., 
dard., ni., pä. nava, askun no, hi. nau neun, pä. navama- 

neunter, navuti- f. neunzig, usw. (Tu 6984 [mit Verweisen], 
TuAdd 6984, 6995, 7006f.). - Iir., jav. nauua neun (Vd 22,20 
GenPl nauuanqm), naoma-, näuma- neunter (*nauudma-, Kel, 

CompLI 40), nauuaiti- f. neunzig, ap. navama- neunter, khot. 
nau, sogd. nw\ mp. nö neun, khot. naumasogd. nwm’y, mp. 

nohom neunter, sogd. nw’t, mp. np. nawad neunzig, usw. 
(Abaev II173, mit Lit.; Bai, Dict 192b). - Idg. *(hi)neun 'neun’ 
(s.u.), *(hi)neun-6- 'neunter* (iir. +navanä-, nach saptamä-, 
astamä-, dasamä- zu *navama- umgeformt), *(hx)neun-ti- 

'NeunzahP Q> iir. 'neunzig*, AiGr III 369f.), arm. inn, gr. 
evvEa (s.u.), lat. novem neun, nönus neunter, got. ahd. niun 

neun, an. niund Neunzahl; usw. 

WPI 128, Pok 318f., Fraenkel 92b, Frisk I 519f., III88, Lehmann 
268bf. (jeweils mit Lit.). - Zur Grundform s. noch bes. Szem, Num 
171(1, Einführung3 236,237 Anm. 15,241 f. Idg. *h^neun mit *hrAn¬ 
laut geht aus arm. inn, gr. ewea nicht ohne Weiteres hervor (s. Eich, 
Spr24 [1978] 152 Anm. 35; Rix, Gramm 172, Bee, Dev 45 f., LarTheor 
76; AnttSchweb 144, mit Lit.; Mh, LI 126 Anm. 115, Rasmussen, 
Morphophon 125), ist aber letztlich anzusetzen (Pet, ZPSK44 [1991J 
301 fF., mit reicher Lit.; s. auch u.). 

Idg. 'neun’ wird zu 'neu* gestellt (s. nava-); vielleicht begann 
nach 'acht* (Zählung der Finger beider Hände ohne die Daumen; 
doch s.o. I 142) ein neuer Zähl-Abschnitt (vgl. AiGr UI 360 [mit 
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Parallelen], Szem, Num 173 und Anm. 60 [mit Lit.; auch zu anderen 
Etymologie-Vorschlägen], KEWA II 142, Kluge-Seebold 503a). Der 
formale Unterschied zwischen *hxneun 'neun* und *neuo- 'neu1 
spricht nicht unbedingt gegen diese Verbindung, da **neun 'neun1 
den Anlaut *hr von einem assoziierten Zahlwort, etwa 'acht1 (wenn 
*hxokt°\ bezogen haben könnte (Pet, mündl.). 

Zu ved. näva-gva- s.o. I 478. - Iir. Alters ist die additive Verbin¬ 
dung YV + ndva-dasa neunzehn (mi., nu., dard.. Tu 6998), navadasä- 

aus neunzehn bestehend ~ jav. nauua.dasa- der neunzehnte, oss. 
nüdcesfncewdces neunzehn, u.a. (Bthl, Wb. 1045; Abaev II 192, mit 
Lit.). 

näva- Adj. neu, frisch, jung (RV +)» nava° kürzlich, neulich 
(RV nava-su- f. Kuh, die kürzlich gekalbt hat [AiGr II l2 
Nachtr 21]); nävyas-, nävfyas- neu, neuer, neust [in Kasus 'aufs 
neue*] (RV), ndvatara- neuer, jünger (Br -f), nävistha- neust, 
jüngst (RV); nayya- neu, frisch, jung (RV +; s. auch o. II 23, 
s.v. NAV). - Mi., nu., dard., ni., pä. nava-y pkt. nawa-, navia- 

neu, usw. (Tu 6983 [mit Verweisen], TuAdd 6983 [mit Ver¬ 

weisen, u.a. auf *nava-jfi-a-y o. I 568], 7012f., 7025). - Iir., 
jav. nauua- neu, frisch, vgl. mp. nögy np. naw neu, frisch, 
parth. nwg, oss. ncEwceg neu; usw. (Abaev II 175, Bielmeier, 
Unters 20 lf.). - Idg. *neuo- 'neu Jung1 (s. W. Porzig, Fs De- 
brunner 343fT), *neuio- dss. (s.u.); heth. neuagr. veo<; (myk. 
ne-wo, kypr. vefö-otatoc;), lat. novus, aksl. novty toch. A nu, 
B nuwe, bzw. got. niujis neu, jung, lit. naüjas neu (s. Fraenkel 
488a, Frisk II 306f., mit weiterer Lit.). 

Idg. *neuo- ist wohl „Vfddhi“ zu *nu 'jetzt1 (s. nu); AiGr I 92, 
Darms 392ff. (a.a.O. 395 zur Genese von *neuio- [s. auch AiGr II 
2,817]). Zu 'neu1 vielleicht auch idg. 'neun1, s.u. näva. - Vgl. ferner 
KEWA II 144, 145, III 744; Tischler II 322 f. 

nävanlta- n. frische Butter (Kälh +); nita-misrä- noch nicht 

vollständig zu Butter geschlagen (TB +), nita- n. frische Butter 

(ÄpSS), netra- n. Strick, durch den der Butterstößel in Bewe¬ 
gung gesetzt wird (Br +). - Mi., nu., dard., ni., pä. navanita 

nonita- n. frische Butter, hi. nonfL dss., kati niwä Buttermilch, 
pj. neträ m. 'cord of churning stick’, usw. (Tu 7002f., 7545, 
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7588, 13674, TuAdd 7003, 7545, R. L. Turner, BSOAS 42 
[1979] 547). - Iir., Sughni nay-: nid'to chum’, nfm-öörg'chum- 
stafT, khot. nryaka- frische Butter, usw. (Morg, Shughni 49b, 
52a, Abaev II 150f., Bai, Dict 184b [ältere Lit. in KEWA II 
143, III 744]). - Iir. *naiH/*niH, etwa 'buttem’, hat eine idg. 
oder teil-idg./dialektale Vorstufe, vgl. lett. sviestu nit Butter 
schlagen, pa-nijas, pa-nTnas Buttermilch, u.a. 

W. Wüst, Tiijia 2 (1956) 24ff., mit reicher Lit.; ferner V. Cvetko, 
Ling 19 (1979) 279f, s. auch IC 32a, Nr. 201.1. - Ein aia. Verbum 
nay\ das zu (?)mta- ‘Butter’ gehört, möglicherweise in YV + sam- 
nay* fto mix together, mingle, mix (esp. with sweet or sour milk)’, 
auch(?) ä-nay* ‘eingießen’ (wenn nicht aus RV + ä-> sam-nay* ‘her- 
bei-fiihren’, ‘zusammen-ftihren’, s. NA Yf, o. II 17f.; von diesem 
ist die ‘milchwirtschaftliche Wurzel’ getrennt zu behandeln [doch 
s. Wüst, a.a.O. 28 f.]). 

NAV1, s. NA V. 

nävisti-, nur RV 8,2,17 °tau. - Nicht aufldärbar. 

Für das Hapax gibt es mehrere Übersetzungsvorschläge (z.B. 
‘Neuheit’, GeRV III283; etwa ‘neue Bemühung’, OldNot II77; ‘Lob¬ 
gesang’ PW; s. Liebert 31 und Anm. 5f.); Deutungsversuche gehen 
daher - zumal auch *nava-visti- zugrundeliegen kann - von NA V 

oder nava- aus (noch anders Renou, EVP 13 [1964] 98 [apaso 

*nd *vistdu]l - Vgl. AiGr I2 Nachtr 162, 181, II 2,627, A. Minard, 
BSL 61 (1966) c.-r. 19. 

nävedasrigved. Epitheton, das dem semantischen Bereich 
von vedas-1 'Kenntnis, Wissen’ angehört (einmal [in RV 
1,165,13 NomPl °ddh] °veda-). - Durch eine Wortgrenzen¬ 
verschiebung *bhü(ana * vedasah 'werdet Kenner’ > *bhüta 

* navedasah entstanden; Schi, Fs Knobloch 351fF., 354fT. 

Damit sind die Versuche gegenstandslos geworden, in na° ein 
ererbtes Kompositionsglied zu sehen (s. die Lit. in AiGr I2 Nachtr 
162, II 1,78,129, KEWA 11 145 und bei Schi, a.a.O. 353ff). 

ndvya-, s. näva-. 
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NAS1 erreichen, erlangen (RV [asnöti usw.] +; RV aiäy0 [10,40,6 
nasäy0] erreichen, einholen, s. Joachim 100f., Renou, EVP 
16 [1967] 72); Perf. änämsa, änäsa, dnasür, äid/e, öiwr(RV [+]; 
s. G. Schmidt, Orbis 26 [1977] 112f., Bee, MSS 38 [1979] 18f.); 
Aor. ästa, äsata (RV), äksata (TB; Narten, Aor 159), abhinaty 

prä nak, <zW (RV [+]; HofTm, MSS 22 [1957] 121fT. = HofTmA 
358ff.), Aor. Konj. näsate, nasanti u.a. (RV; HofTm, a.a.O. 
122f. = 359f., Joachim 98f., M-Br, KonjOpt 52, Goto 82), 
Opt. asyäm, asimähi (~ nasTmahi, s. HofTm, MSS 22 [1967] 
27 Anm. 3 = HofTmA 483 Anm. 3), u.a. (RV +; zu NAKSs.\x)\ 

d-sam-asta° unerreicht (RV), äst ave zu erreichen (RV +); 

Desid. inaks0 zu erreichen suchen, erstreben (RV), älter 
fyaks° nach etwas verlangen, bekommen wollen (RV, VS), 
iyaksü- zu erreichen suchend (RV 10,4,1; *Hi-Hnk-s° [nicht, 
oder nur teilweise, zu YAJ]\ A. Minard, BSL 51 [1955] c.-r. 

38, Bur, ArchLing 7 [1955] 153, s. GeRV II 342, ad RV 8,31, 

15[c]); ästi- f. Erreichung (AV +; RV jarad°, o. I 575), abhy- 

äsam Adv. in der Nähe (Br +; vgl. RV 1,154,5 abhi... asyä 

ich möchte räumlich hingelangen, u.a.), nämsa- m. Erlangung 
(RV 1,122,5.12), svapna-nämsana- (RV 10,86,21, wenn °n- = 
'erlangend’; s. pw VII 234c, Old, Not II 293, anders GeRV 
III 277, dazu Renou, EVP 16 [1967] 148), dü-nasa-y °näsa- 

kaum zu erreichen, schwer erreichbar (RV). - Mi., viell. auch 
dard., ni.; vgl. pkt. abbhäsa- nahe, Nähe (~ ved. abhy°)t s. Tu 
S. 40a (s.v. ASJ), 403a (NAS2). - Iir., aav. frqstä erlangt 
(Y 43,14; dazu Goto 91 Anm. 7), frösiiäi möge erlangen 

(Y 46,8; /fra asiät/, Bee, Gramm 33), nqsat erreicht (Y 51,16, 
vgl. Kel, Verbe 355, Stru, LarTheor 573 f., mit Lit.), asta- 

angegangen (Y 51,12, s. Humb, Ga II89), äzdiiäizu erreichen 

(Y 51,17; Humb, Ga I 64), näsü bei Erreichungen (Y 38,5; 

Narten, YH 247f., mit Lit., Kel-Pir II 276), jav. auua.asnaoiti 

erreicht, trifft, aißinasqstama- der am meisten erlangt (*aißi 

nasant°\ frqsti- f. Erreichen, Treffen (s. Liebert 97, doch 

auch Bthl, Wb. 1025), vahista.näsam das Beste zu erlangen, 
u.a.; sogd. "s-, chwaresm. y’s/m’s- *to take’ (*ä-asa-, S-W, 

BSOAS 52 [1989] 257f.; s. auch Bai, Dict 178b); zu Weiterem 
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s.u. - Idg. *Hnek 'erreichen* (s.u.), vgl. lat. nancfre, nanctsci\ 

na(n)ctus erlangen, erreichen, air. ro-icc erreicht, ro-änaic 

hat erreicht, gr. 7ioö-rjvexrj<; bis auf die Füße reichend, öiTjvexfjc;, 

att. öiavexfi«; durchgehend, fortlaufend. 

WP I 128f, Pok 316fT (mit Lit.), Fraenkel 497bf., Frisk I 512f., 
K. Kamioka, JIBS 24 (1976) 1027ff., Lehmann 71a. - Der Laiyngal 
in *Hnek (vgl. Aor. änat < *e-Hnefc-t) wird von einem Teil der For¬ 
schung als *h2- bestimmt (wegen air. °änaic = änärhsa < *h2e- 

h2no[n]fc-e [anders G. Schmidt, Orbis 26 (1977) 114f.J, att. öiävexifc 
[anders M-Br, Spr 33 (1987[89J) 102ff, 107]; zu heth. /henk-/ s.u.), 
von einem anderen als *ht- (so Stru, LarTheor 571 ff. [dazu Pet, 
Spr 33 (1987[89]) 278]); s. die Lit. bei Mh, Fs Neumann 191 Anm. 51, 
M-Br, KZ 100 (1987) 319 Anm. 16, Lindeman, Introd 77f. Zudem 
wird von einigen Autoren ein Teil des üblicherweise beigezogenen 
Materials von *Hnek 'erlangen* getrennt: vgl. Bee, MSS 38 (1979) 
18f. (gr. eveyxetv 'herbeischaffen, davontragen’ als *hynefc 'tragen* 
[lit. nesti, aksl. nesti] verschieden von *h2nek 'erreichen* [doch s. Kel, 
Verbe 368 f.J); AnttSchweb 125, Oett 175 ff, E. Seebold, LarTheor 
517 (heth. /henk/ 'zuteilen* nur zu arhsa-, das [gegen o. I 36] von 
NAS1 zu trennen sei, oder zu einem mit NAS nicht verwandten 
*h2enk [s.o. I 53]; andere betrachten /henk-/ ~ NAS1 als Zeugnis 
für %enfai ~ %nekt s. Schi, Krat 15 [1970(72)] 152, Pet, Spr 21 
[1975] 41 und bei Mh, a.a.O. [dort flir einheitliches +h2nek 'herbei¬ 
bringen ~ erreichen ~ zuteilen’], dagegen F. O. Lindeman, Hethldg 
153 Anm. 6; vgl. auch Rasmussen, Morphophon 146f Anm. 1,160 
[und Catsanicos, Recherches 53]). 

Über Augenblicksbildungen, die einer „Wurzel“ AKS 'erreichen’ 
zugeschrieben werden, s.o. I 41, mit Lit. - Nicht als -5fl-Aoriste 
von NAS\ sondern als Formen einer alten Wurzelerweiterung 
(aoristischen Ursprungs?) von NA$\ NAK$t sind RV + näkfati, 

näksate, näksamäna- usw. 'erreichen’ aufzufassen, s. Narten, Aor 
160, Joachim 99 und Anm. 244 (mit Lit.; zu fraglichen ni. Fortsetzem 
vgl. Tu[Add] 6912). Dazu jav. näsamna- (~ ved. näksamäna-), s. aav. 
Aor. Konj. näsämä, Inf. °näse, jav. Opt. näsfma; vgl. Humb, Ga 11 
57, Narten, a.a.0., Kel, Verbe 355, 368 f. (mit Lit.), Kel-Pir II 275, 
Bee, Gramm 183, 184. 

NAS1 umkommen, zugrundegehen, verschwinden (RV 4- [nds- 

yati])\ Perf. rtanäsa (RV [10,17,1] +), nesur(Br +; GiovStudio 
I 303 und Anm. 787); Aor. nesat verschwindet (RV), änesan 



sind zugrundegegangen (YV), (yy) anasat soll verlorengehen 
(spätved.; vgl. HofTm, Inj 58f. und Anm. 62,64f.,98, HofTmA 
568; s. auch die Lit. bei Joachim 98 Anm. 238, Stru, LarTheor 
580fF.); Fut. nasisyati (AV +); nasta- verloren (RV +), nasta- 

vant- verloren habend (SrSü; HofTm bei Sha 167); Kaus. 
näsay° verschwinden lassen, zerstören (RV + [mit Aor. 
aninasat}\ Jamison, -äya- 141); jiva-näs- Lebendes umkom¬ 

men lassend (MS; s. AiGr II 2,7,14; fraglich RV 10,61,6 manä- 

näk l°nds-1]y s. Old, Not II 265, GeRV III 228, ad 6c, Renou, 

EVP 16 [1967] 137), näsa- m. Verschwinden, Verlust (AVP +), 
nasana- vertreibend, vernichtend (AV [ksetriya0 (o. I 436) 

u.a.], VS +), näsayitär- (f. °tri-) vertreibend (VS), näsuka- 

verschwindend, vergehend (TS; Kä\h u.a. namsukaAiGr II 
2,480,T. Oberlies, MSS 51 [1990] 149), nästra- f. Verderben, 
Unhold (AV +; AiGr II 2,708 [auch über JB namstr°])y a-para- 

namsa- das Nicht-Hinwegschwinden (Ka{h, Oberlies, a.a.O.). 

- Mi., nu., dard., ni., pä. nassati/nattha- verschwinden, hi. 

nasnä verlorengehen, fliehen, nasTth m. schlechtes Omen 
(< *nasistha- = jav. nasista- [Tu 7026]?), usw. (Tu S. 403a, 
s.v. NAS1; TuAdd 7025afT., 7084). - Iir., aav. nasiiant- von 
etwas abkommend (Y 32,4), nqsat verläßt, anqsat ist ver¬ 
schwunden (Y 53,6.7; Humb, Ga II 96, HofTm, Inj 64, Kel, 
Stlr 4 [1975] 156 Anm. 24), vf.nznäsä ist dem Untergang ge¬ 

weiht (Y 32,15), nqsuuah- von etwas abgekommen (Y 51,13), 
jav. nasiieiti weicht von etwas, nasta- verfehlt habend, apa- 

nasta- verschwunden, nasista- der am besten zugrunderichtet 
(s.o.), ap. vinäOayatry schädigt, vinasta- Schaden (vgl. Jamison, 
-aya-141 f. Anm. 76, mit Lit., Schm, Noten 47), khot. panas- 

säre sie schwinden, buddh. sogd. n ’s 'ruin’, nst- 'ruined’, mp. 
winähfdan *to spoil, damage, destroy’, winastag rspoilt’; usw. 

(Emm, SGS 70, Nyb, ManP II 213a, Bai, Dict 210a, Samadi 

22). - Idg. *nek, vgl. lat. nec- f. Mord, Tod, necäre toten, ver¬ 
nichten, nocere schaden, schädigen, gr. vexpoc m. Leiche, 
Toter, toch. AB näk- zugrunderichten, Med. zugrundegehen, 
u.a.; WP II 326, Pok 762, Frisk II 300, GiovStudio I 302f., 

M. Benedetti, SSL 29 (1989) 77ff. 
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NAS sich glücklich (zu Hause) vereinen (RV [nasale u.a.]; Goto 

200); Aor. Opt. nasimahi (RV 2,16,8; für *asi°y Hoffm, MSS 

22 [1967] 27 Anm. 3 = HofTmA 483 Anm. 3). Dazu ästa-y 

NIMS\ s. ferner näsatya-, svasli-. - Mi., ni., pkt. attha- 

usw. (o. I 150). - Iir., jav. asta- (o. I 150). - Idg. *nes 'glück¬ 

lich (unversehrt) nach Hause kommen’, gr. veopai kehre 
heim, komme glücklich an, komme davon, vootoc m. Heim¬ 
kehr, got. ga-nisan gerettet werden, nasjan retten, nhd. gene¬ 

sen, u.a.; Frisk II 305f. (mit Lit.), Lehmann 146b, Goto 200, 
M. Benedetti, SSL 29 (1989) 28f. 

Zur Semantik von idg. *nes etwas anders F. Bader, Fs Risch 484 
Anm. 59. 

nas (enkiit.) AkkGenDatPl, 'uns, unser’ (RV +; AiGr III477f.). - 
Mi., dard., pä. no AkkGenDatlnstrPl, SumaSti °ne '-our’ (s. 
Tu 7030; HinMi 159f.). - Iir., aav. n§GenDatPl, vgl. na AkkPl 
(s.u.), jav. nö AkkGenDatPl, khot. nä (u.a.) uns, unser, oss. 
nee uns, unser, von uns, u.a. (Abaev II 164f., Bai, Dict 181b). - 

Idg. *nos, alb. na wir, heth. /-nas/ enkiit. DatAkkPl uns, vgl. 
lat. nös wir, got. uns uns, u.a. 

Im aia. Paradigma ist nas mit dem etymologisch verwandten 
asma- (< *ns°, o. I 152) sowie heteroklitisch mit vaydm verbunden; 
s. auch die Dualform nau. - Die Kasusvielfalt von ved. nas beruht 
nach Ausweis des Aav. auf Formvereinfachung: es ist von *näs — 

aav. na AkkPl (~ lat. nös, alb. ne GenDatPl < *nös, u.a) auszugehen, 
dem nas nur als GenDatPl gegenüberstand (= aav. nä, alb. na< *nos; 
gr. voo<pi Tem von’, wenn '*von uns [*/io5] weg’, E. Risch, Spr 32 
[1986] 76 Anm. 39, M-Br, MSS 48 [1987] 179ff). S. zum außer-iir. 
Material noch WP II 320f., Pok 758, KEWA II 148, Schmidt, Pers 
177f, Lehmann 378a, Tischler II 277 f., mit Lit. 

nas-f. Nase (RV + GenDu nas-os, AV InstrSg nas-a, YV LokSg 

nas-i[TS + nasy-otä- an der Nase gefaßt], Käth + nas-täs aus 
deT Na^e;"^^9,6^r(ft4omDu, daraus AV + ndsä- f. 
Nase; seit RV 10,163,1 das später gewöhnliche näsikä- f., s. 
AiGr III248 f.); ndsya- in der Nase befindlich (YV +), nasvdnt- 
'nosed’ (AV); in Kompp. -:nas(~a)-, vgl. RV rjünas- (*rju-:nas-), 

o. I 253; RV 10,14,12 urünasa- 'mit breiter (uni-) Nase’; AV 
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pavinasä- ‘mit einer Nase wie ein Metallreifen’ (pavi-\ Schi, 

Fs Risch 399); u.a. (AiGr II 1,91 f., 109). - Mi., nu., dard., 
ni., pä. näsä- f., waigali näs, hi. näk Nase, usw. (Tu S. 403b 

[s.v. nä$-\ bes. Tu[Add] 6909, 7031, 7089). - Iir., jav. narjha 

(und näh-7 Kel, NR 370), ap. näh-am AkkSg Nase, buddh. 

sogd. nns Nase, nyc Nüstern, sughni näj Nase, usw. (Gersh, 
Gramm 39,139, Morg, Shughni 48b, Bai, Dict 210b). - Idg. 
*(H)nas- (s.u.), lat. näris f., Plur. näres, GenPl °r\i]uni Nase 
(für *näsy WH II 143), lit. nösis Nase (urspr. Wz.-Nomen, 
Fraenkel 508b), ahd. nasa, russ.-ksl. nosb Nase, u.a. 

Idg. ablautendes Wurzelnomen *Hnäs-/*Hnas-'(anders Rasmus- 
sen, Morphophon 260); s. WP 11 318, Pok 755, Fraenkel, a.a.O., mit 
Lit. - *H-Anlaut wegen *°V-:nas- (rjünas- : rjü- u.a., s.o.); anders 
(etymologisch) begründet bei Szem, Gs Kronasser 233 („ *hnä-su 

neben „*han9-u = AN1 'atmen* [o. I 72]). - Abweichende Ansätze 
bei Thi, Fs Tovar 369tT. (*/7öj-, dazu vootpi '*mit der Nase* lworiiber 
anders o. II 30, s.v. nas] u.dgl.) und Kortl, Baltislica 21 (1985) 
119, A. Lubotsky, NewSound 60 (*neh2s/*nh2sos). 

Nicht hierher anas- [trotz S. H. Levitt, AnnBhl 70 (1990) 47fT.j, 
s.o. I 182. - Vgl. noch u. gonasi- (I 499), däsonasi- (I 710) und (?) 
damünas- (I 699). 

nasküjani- s. laspüjani-. 

M4//knüpfen, binden (RV [nähyantiy nahyamäna- u.a.] +); dazu 
anäha RV 8,48,5 (s. die Lit. oben I 153 [wo für „EVP 1“ recte 
„9“]); sdm-naddha- zusammengebunden (RV +), naddha- 

gebunden (AV H-); aksändh- etwa: Achsenband (RV 10,53,7; 
SparreboomChar 129), upänah- f. Schuh, Sandale (YV +; Sü 
°nat NomSg, °natka-y SB °ndd°, AiGr I 175, 250, II 1,103), 
parfndh- f. Umfassung, Umhüllung (RV +; Br + °ndt NomSg, 

AiGr I2 Nachtr 138), nahana- n. Band (RV +), barsa-naddhi- 

f. Binden eines Knotens (AitB), mnähd- m. Gurt (AV), 
pränähä- m. Verband, Bindemittel (AV), sam-näha- m. Pan¬ 

zerhemd, Rüstung (Br +)• - Mi., nu., ni., pä. naddha- gebun¬ 
den, hi. rtahnä binden, pä. pänadhf- f. Schuh, Sandale, u.a. 
(für *[u]pänadh°y s. TufAdd] 2302), sannäha- m. Rüstung, usw. 
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(Tu S. 404a [s.v. NAH]). - Iir.? S. die alte Deutung der jav. 
Bezeichnung einer Textsammlung, naska-, als *nad-ska- 

'Bünder (vgl. Bthl, Wb. 1060, WP II 328, Pok 759), ferner 
jav. naöa- wohl 'eine Kopfbedeckung’ (~ NAH, Waag 137?) 
sowie Morg, Voc 59 (iran. *nad- 'to tie’? Dazu Bai, Dict 
179b). - Der Anschluß von indoar. (iir.?) *Hnadh (s.u.) an lat. 
nödus m. Knoten, Schlinge, Band, nectere knüpfen, binden 
(für *ned° nach pectere, WH II 155f.?) ist ansprechend; seine 

Begründung bleibt schwierig. 

Sie ist dadurch erschwert, daß mehrfach Einflüsse bedeutungs¬ 
verwandter Verben stattgefunden haben (s.o. zu lat. nectere; im 
Indoar. Kontamination mit GRANTH1 [Tu 7034] und bes. mit 
BANDH [Wack, GN 1906,165f, Anm. 1= KS 166f. Anm. 1, Tu 6944, 
6945, 7034]). Nach Wack, a.a.O. und AiGr 1 250, 12 Nachtr 139 ent¬ 
stammen die Formen mit -dh- (naddha-y °naddhi-, °naty pä. °nadhi°) 

dem Einfluß von BANDH / baddhd- usw., während nähya° (statt 
*nadhya°), aksänah- (statt *°nd[d]h-) auf *nazh~iaöy *aksänadh- 

(~ *neg\ lat. nectere [?]) hinflihrten. Wenn (?) trotz nahya° von iir. 
*(H)nadh ausgegangen werden darf, könnte dieses einer Kontamina¬ 
tion aus idg. XH)ned (lat. nödus usw., an. not 'Netz’ [s. Lehmann 
263b f., mit Lit.]) und *bhendh (— \H]nedh) zugeschrieben werden. - 
Idg./iir. *°dh wird durch entlehntes (?) finn.-mordwin. *ni6a/ä- (finn. 
nito- u.a.) 'binden, heften’ nicht sicher erwiesen; s. KoivEvidenz 
49f. (mit Lit.), vgl. ferner Kortl, MSS 50 (1989) 80. 

Wurzel-Anlaut *H- wird durch ved. upä°ypane, ni°yprä* aus *upa° 

usw. vor *-(H)na(d)h-y *-(H)nä(d)ha- nahegelegt (s. Mh, Fs Neu¬ 
mann 190 Anm. 45, mit Lit.). 

Aufzugeben *nddh- 'Verwandter* in RV nadbhyas (s. vielmehr 
o. II 11); Schi, Wn 29, mit Lit. 

nähusnähusa- m.: wohl Bezeichnung eines Stammes (RV; s. 

ZimmerAiL 128, GeRV I 35 [zu RV l,31,llab], MK I 438f-, 
L. Renou, BSOAS 20 [1957] 478fT.); nahusyändhusa- von n° 

stammend, zu n° gehörig (RV); nähustara- ein größerer n° 

(nahuso 'als n°\ von Indra: RV 10,49,8). 

Für den Stammes- oder Mannesnamen (~ Mn + nahusa- m. N. 
pr.) ist schwerlich ein Etymon zu finden. Übersetzung von n° als 
'Freund, Nachbar, Mitmensch’ (~ NAH1) ist exegetisch nicht be¬ 
gründbar; abwegige Verknüpfungen referiert KEWA II 147. 
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näka- m. Himmelsgewölbe, Himmelskuppe, Himmel, Firma¬ 
ment (RV +). - Pkt. näga-\ auch dard.? Vgl. Tu 7036. - Iir.? 
Vermutungen über jav. *näka- in Eigennamen bei Mh, AirN 
1/80 (Nr. 306) und 1/85 (Nr. 326). - Nicht klar. 

Am ehesten eine Bildung des Typus äpäka- (o. I 85), upäka- 

(o. I 219) zu *nä (= aksl. na 'auf, an’); Thi, ZDMG 101 (1951) 412 
Anm. 4 = KS 647 Anm. 4. Ähnliches bereits in einer „note 6tymolo- 
gique in6dite“ F. de Saussures (vgl. CFS 42 [1988] 227). - Damit 
vielleicht vermittelbar nhd. nah usw. (~ aksl. vbz-naki 'zu rück- 
geneigt’: na\ s. die Lit. bei KJuge-Seebold 498a, KEWA III 745. 

Schwerlich mit näksatra- zu verbinden (o. II 4). - Ältere 
Vorschläge referiert KEWA II 149. 

näkrä-y s. rtakra-. 

nägä- m. Elefant (AitB +), Schlange (SB +). - Mi., nu., ni., pä. 

näga- m. Schlange, Schlangendämon, Elefant, u.a. (Tu 7039; 

G. Fussman, JA 265 [1977] 36ff.). - Wohl in beiden Bedeu¬ 

tungen „das haarlose, nackte Tier“ (~ nagnä-)\ Fraenkel 

515a, Thi, KZ 78 (1963) 178, 79 (1965) 68 = KS 443, 513, 
Gonda, Ol 204, G. Bonfante, AGI 66 (1981) 90 Anm. 2. 

Formgleich dann mit lit. nüogas, aksl. nagb (also vielleicht aus 
*nägnd-y o. II 6?). - Das Belegalter empfiehlt nicht, n° 'Elefant’ 
sekundär aus n° 'Schlange* entstanden sein zu lassen (< *näga- 

hasla- ~ lat. angui-manust Wack[-Deb], KZ 67 [19421 165 = KS 381); 
s. Thi, KZ 78 (1963) 178 Anm. 1 = KS 443 Anm. 1. 

Damit wird auch die Herleitung von n° 'Schlange* aus einem 
idg. Tier-Erbwort (~ engl, snake usw.) unglaubhaft; vgl. KEWA II 
150f. (dort Referat weiterer, sicher verfehlter Deutungsversuche); 
M. Schwartz, Fs Beeler 462. 

nädi-y nädikä-, s.u. nadd-. 

NÄTH Zuflucht suchen (bei jmnd. [näthasva, anäthata u.a. 

(Käth, MS [Prosa] +, s. Goto 201; nachved. wohl 'bitten’)]); 
näthitä- in Not geraten (RV [7,33,5; 10,34,3] u.a.; s.u.); 
a-näthä- n. Schutzlosigkeit (RV 10,10,11), näthä- n. Schutz, 
Hilfe, Zuflucht (AV +). * ML, ni., pä. as. a-nätha- hilflos. 
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arm, hi. näh(ä) m. Beschützer, u.a. (Tu S. 405a [s.v. NÄTH], 

TuAdd 7051). - Vielleicht von (°)ndthd- ausgehend (nä-thd- 
~ gr. övCvqjn, ovf|oci), öv^oat "nützen, helfen’, s. Frisk II 395, 
mit Lit.?); NÄDH, mit dem NÄTH nicht verwandt ist, hat 
z.T. auf dieses eingewirkt. 

So ist schon RV näthitä- im Sinne von nädhitd- verwendet (HoflTm, 
Fs Pagliaro III 31 = HoflmA 272); weitere Fälle des Wechsels (wie 
§B nathai = SBK nädhai) bei Goto, a.a.0. - S. bereits AiGr 1 123; 
ältere Vermutungen in KEWA II 152, vgl. auch Lehmann 267b. 

NÄDH sich in Not befinden, in Bedrängnis sein (RV + [na- 

dhamäna-J, SBK [nädhai]); nädhitd- in Not geraten, bedrängt 
(RV; näthitä- und andere Formen des nicht verwandten 
NÄTH [s.d.] sind sekundär in die NÄDH-Sippe einbezogen 
worden); nadhas- n. Bedrängnis (RV 10,65,5; Nowicki 69, mit 
Lit.). - Iir., aav. näidiiah- armseliger, schwächer (Kompara¬ 
tiv zu ädra- — ädhrd-)y jav. naöätae-ca wird in Not sein 
(Hoflm, Fs Pagliaro III21IT. = HoflmA 262 ff.). - Idg. *neHdh 

(~ *nHdh-rö-> ädhrd-, s.o. 1165f.); vielleicht *neh3dh (wenn 
ädhrä- = gr. vtoüpo<; 'matt, träge’ < *nh]dhrö-), Goto 202 (mit 
Lit.). 

Pä. nädhati (PTSDicl) existiert nicht; an der einzigen Belegstelle, 
Jätaka 5,90,11*, „lesen Cks nävati, so auch die älteste datierte Päli- 
Handschrift aus Thailand ... Daher ist nädhati eine birmanische 
Korrektur eines nicht verstandenen Verbums, das allerdings auch 
von der Saddaniti als Variante zu näthati anerkannt wird 
O. v. Hinüber, briefl. (18. 5. 1991). 

nanä Adv. auf verschiedene Weise, von verschiedenen Seiten, 
da und dort, jeder für sich (RV +); nänä-käma- m. PI. ver¬ 
schiedene Wünsche (SB), nänä-dharman- von verschiedenen 
Sitten (AV), nanä-dhi- verschiedene Kenntnis habend (RV), 
nänä-manas- verschiedenen Sinnes (YV), nänä-ratham auf 
verschiedenen Wagen (RV), nänä-visya- aus mehr als einem 
Dorf bestehend (MS; s. AiGr II 1,107), nänä-vrks(F)ya- von 
verschiedenen Bäumen stammend (SrSü; s. AiGr II 2,114), 
nänä-süo'a- von verschiedenen Sonnen beschienen (RV), 
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u.a.; nänätva- n. Verschiedenheit (Br 4-); nänätyaya- verschie¬ 
denartig (Up; zum Bildungsprozeß s. HofTm, MSS 41 [1982] 
75f.); nänäsas je in anderer Richtung auseinander weg (JB; 
HofTm, IIJ 4 [1960] 18f. = HoflmA 94 f.); nänänäm verschie¬ 
den (RV; AiGr II 2,735, HofTm, MSS l2 [1956] 43 = HoflmA 
340). - Mi., singh., pä. nänä Adv. verschieden, as. nänä- 

päsamdesu in verschiedenen Sekten, u.a.; Tu 7053. - Iir., 
aav. nanä an verschiedenen Stellen (Y 48,4 n° arjhai ~ RV 
10,67,10 nänä säntah, Humb, Ga II 77), jav. nana auf ver¬ 
schiedene Weise, nana-rästi- m. N. pr. (Mh, AirN 1/63). - 
Die wahrscheinlichste Deutung geht von *nä nä „*Mann 
für Mann" oder „*ein Mann (hier) - ein Mann (dort)" aus, 
mit dem wegen seines kleinen Wortkörpers alleinstehend 
vermiedenen NomSg *nä (~ när-); vgl. Y 30,2 naräm naram 

"einen Mann nach dem anderen’. Thi, Unt 51fT.; Ted, JAOS 
80 (1960) 360b, G. Cardona, JOIB 12 (1963) 238f. 

Ältere Deutungen referiert KEWA II 152. 

näpitd- m. Barbier, Bartscherer (SB +)• - Mi., ni., pä. nahäpita- 
m., mth. n(a)hävi m. Barbier, usw. (Tu[Add] 13792; s.u.). - 
Von SNA (Kaus. snäpäy0) "baden’ nicht zu trennen. 

Wohl für mi. *nhäpeta(r)~ (vgl. mi. ni. *nhä°) < *snäpayitar- 

"Bader*, vielleicht mit Suffix-Ersatz in °itä-\ nach Bur, Skr 168 ist 
*snä-p-itä- ein Fall von aktiver Bedeutung des -rd-Suffixes. - Vgt. 
AiGr I 265, II 2,327, III 324, KEWA II 152 f., IlinMi 116, 117. 

nabhänidisthanäbhi-, s.u. näbhya-y o. II 14. 

naman- n. Name, Benennung, Kennzeichen, Wesen, Eigen¬ 
tümlichkeit (RV +); näma namens, mit Namen (RV +), 
nämäthä namentlich (AV). - Mi., nu., dard., ni., pä. näman- 

n. Name, näma namens, askun näm, guj. näm Name, usw. 
(Tu 7067 [mit Verweisen], TuAdd 7064f., 7333). - Iir., aav. jav. 
näman- n. Name, jav. nqma namens, mit Namen, ap. nämay 

nämä namens, mit Namen (s. die Lit. in ApH 134; Schm, 

CompLI 74 Anm. 43, 81), khot. näma, sogd. nm, mp. np. 
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näm, oss. nom Name, usw. (Abaev II 187f., Bai, Dict 179bf., 
Bielmeier, Unters 202); iran. *°nmän-am AkkSg (< *°Hnhy 

mon-rpy s.u. Idg.) in sogd. parth. °nmän, np. °män (sogd. 
t'nm'n, parth. ’w'nm'n, np. bahmän 'so-and-so*, S-W, JRAS 
1990, 10 ff.). - Idg. *Hnehymen- (s.u.; im paradigmatischen 
Ablaut *Hnhymn-, *Hnh$mon° [— iran. *°nmän0, s. lir.J, u.a.), 
gr. övopa n. Name (dor. evupa- in Eigennamen, hom. vcovu- 
p[v]o<; namenlos), arm. anown, lat. nömert, got. namo, air. 
ainm n-y aksl. i/wf, heth. läman- (<la-a-ma-an> u.a.,< *näman-)y 

toch. B iiem, A nom u.a. 'Name’. 

Reiches Vergleichsmaterial bei Frisk II 396f. (mit Lit.), s. auch 
III 162; Lehmann 262bf.; Tischler II 27 fF. - Für die Grundform 
ist (neben laryngallosem *nömn [Lit. bei Lindeman, Introd 82, vgl. 
auch HS 102 (1989(90]) 289, 291]) %nehymen- (s. die Lit. bei Mh, 
LI 126 mit Anm. 114, 116, 117; J. E. Rasmussen, Colllnd I 104, G. 
Pinault, EIE 3 (1982) 15ff., B. A. Olsen, REArm 19 [1985] 10 und 
Anm. 12, J. A. Hardarson, MSS 48 [1987] 92, J. H. JasanolT, Lar- 
Theor 227f, H. C. Melchert, Spr 33 [1987(89)1 27) bzw. (wohl vor¬ 
zuziehendes) %nehymen- angesetzt worden (s. Schm, Di 91 Anm. 
562, LarTheor 48911, Kortl, MSS 50 [1989] 80, Bee, Spr 33 [1987(89)] 
lfT., jeweils mit reicher Lit. und Besprechung der Fortsetzerfor¬ 
men). - S. noch V. V. Bibichin, Jazykovaja praktika i teorija jazyka I 
(Moskau 1974) 48ff., Euler, Gemeinsamkeiten 187f., Sprwlnnsbruck 
65 Anm. 6, Wennerberg I 286fT., L. A. Conolty, Word 34 (1983) 
119f., R. Stempel, IF 95 (1990) 48 Anm. 20. 

Zum Etymon von idg. ‘Name' (zu gr. övo-pai 'schelte’, idg. 
♦Äje/i/jj [Schm, LarTheor 491, mit Lit.]?) s. WH II 174, E, Pulgram, 
BzN 5 (1954) 174f.; W. Laur, Der Name (BNF N.F. Beiheft 28, 
Heidelberg 1989) 31 IT. - Beachtenswert ist ein anklingendes Wort für 
'Name’ im Ural. (finn. mmilnime- usw.; Joki 291, Redei, Sprachk 41, 
Kortl, a.a.O.); als „alles Kulturwort... auch in den paläosibirischen 
Sprachen verbreitet“ (R6dei, a.a.O.). Nach Katz, Habilschr 186f. (s. 
auch 370) erweist finn. nimi usw. idg. V^nehimn (s. auch Rasmussen, 
a.a.O.). 

Idg. Alters sind einige Textfiguren mit nämanvgl. o. I 786 zu 
närrta dhä\ ved. puni-näman- 'vielnamig’ ~ gr. jroLua>vupo<; (Schm, 
Di 183f); ved. priyä- näman- ~ ae.freo nama ’sumame, cognomen’ 
(Schm, Di 59, 185, mit Lit.); ved. snitya- näman- ~ gr. övopa xAutöv, 
toch. A nom-klyu, B nem-kälywe Ruhm (Schm, Di 55f., 92f.). - lir.: 
RV 3,56,4 ahve ...näma ~ Yt 15,49 nqma zbaiiaesa (B. Schlerath, 
MSS 44 [ 1985) 194), s. auch TB nämahütama- (Sha 167); RV 10,54,4 
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asuryäni näma ~ Y 37,3 ähüiriiä nämäni... yazamaide (~ Y 51,22 
jflzä/ x'äw nämänis ~ RV 5,52,10 mahyarh nämabhir yajnam [s. 
Schlerath II I60a; Humb, Ga I 26J), Narten, YH I78f. [dazu Humb- 
Elßkj, Gä II236J; AV su-naman- einen guten Namen führend (ep. + 
N. pr.) = iran. *hu-näman- N. pr. (Hinz, NÜ 126, mit Lit.). 

nämba- m. eine Getreideart (MS, SB); nämba- (f. °f-) aus n° 

bestehend (SrSü). - Vgl, ämbä- (o. I 171, mit Lit.). 

Die Verteilung dieser Formen auf die Texte ist ungewöhnlich: 
MS, §B nä* gegenüber Käth, TS, SBK ä°. Gemeinhin stimmen 
Kä|h und MS gegen TS überein (Renou, EcVed 144, 157; Hinweis 
Kui). - Eine Erklärung für n° : 0" (Sandhi-Variation? Nichtidg, 
Quelle?) steht aus. 

naraka- m. Hölle, Unterwelt (AV; YV närakä-)\ naraka- m. 
dss. (RV-Kh, TA [°dka-], u.a.). - Pä. naraka- Abgrund, Spalte 

(Charp, MO 26 [1932] 121fF, Bur, ArchLing 16 [1965] 76). - 
Nicht geklärt. 

Die Belegsituation erfordert nicht (gegen L. Renou, Fs Chatterji 
15), ndr° als primär, nar° als Rückbildung dazu anzusetzen; auch ist 
Renous Deutung (a.a.O.: när° aus *nä[i]r°, Vfddhi zu *nir° — nirrti-) 

lautlich nicht einfach (s. jedoch o. I 366). Es ist wohl besser von 
primärem nar\ dazu Vfddhi naraka-/närakä- (oft mit Ioka-)y aus¬ 
zugehen (AiGr II 2,124); nar* zu gr. vepOev, evepöev Von unten’, 
evepoi, vepTEpoi ‘die Unterirdischen’ (s. Frisk I 515, AiGr II 2,150, 
KEWA II 138 [mit Weiterem], Fraenkel 495b, Abaev II 156 [~ iran. 
*näraka- ‘dünn, eng, schmal’), Bielmeier, Unters 199, M. Witzei, 
MSS 30 [1972] 188 Anm. 35, F. Bader, JIES 14 [1986] 501T. [s. auch 
IC 32b, Nr. 88 - 625])? 

närada- (närada-) m. Name eines R$i (AV +); näradavant- m. 
N. pr. (AVP). - Pä. närada- m. N. pr. (Malalasekera II 51 ff.), 
pkt. närada- (°xa-) m. N. pr. (Mehta-Chandra-Malvania 321). - 

Nicht klar. 

Wohl °da- = "gebend’; das Vorderglied ist vermutlich der Sippe 
von nar- zuzuordnen (*nära- = "die narische Macht ..., wie sie 
z.B. der oberste Nara- = Vi$pu besitzt’, Hauschild II 250b). Oder 
eine Ableitung von ndlada- (~ Apsaras-Name naladio. II 23)? - 
Unbrauchbar ist (gegen Hauschild, a.a.O.) Mn + nära- m. plur. 
‘Wasser’, das offenbar zur Erklärung des Namens näräyand- erfun¬ 
den worden ist (s. die Lit. in KEWA II 154f., III 745). 
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näräyand- m. Gottesname; oft mit Vi$pu identifiziert (MS, 
Br +; °na-vähana- RV-Kh, s. Sha 168). - Pä. näräyana- m. 
N. pr., Name des Vi$pu (Malalasekera II 54), pkt. näräyana- 

m. Name eines Väsudeva (Mehta-Chandra-Malvania 321f.); 

in Kumaonf (dial.) vielleicht Fortsetzer eines Gottesnamens 
*müla-näräyana- (Tu 10252). - Auf när- beruhend. 

Nach Thi, MSS 44 (1985) 249 aus *naräyana- n. 'Zuflucht der 
Männer’; der Gottesname nara- ist daraus abstrahiert (s. auch unter 
narada-). Anders S. Sen, Bulletin of the Philological Society of 
Calcutta 2 (1961) 2f., H. Krick, WZKS 21 (1977) lOOf. und 101 Anm. 
113. 

nari- s. nar-. 

närmarä- m. Name eines Dämons (RV 2,13,8; in einer Js]onst 
unbekannte[n) Sage“, GeRV I 292, z.St.); närmini- f. Name 
(oder Beiwort) einer pur- (s.d.; RV 1,149,3). - Nicht sicher 
erklärt. 

Nach AiGr II 2,394 bzw. 857 sind beide Namen auf narmä- zu 
beziehen. - Anders Grassm 725 [u.a.] (när* aus *nr-mara- 'Männer 
tötend’; när* 'nicht trümmerhafl’ (na* [II 1J und ärma-y worüber 
jedoch o. 1 120 [s. ferner MK I 447J). 

nav-y s. ndu 

näväjä- m. Schiffer, Bootsmann (SB). - Iir., jav. nauuäza- m. 
Schiffer (Yt 5,61 u.a. [s.u.]), sogd. nw”z, parth. näwäz, arm. 
(< iran.) nawaz SchifTer (Hüb, Gr 201, Gersh, Gramm 17, Bai, 
Dict 192a, Kel, CompLI 35, Hoffm-Narten 78). - 'Das Boot 
vorwärts bewegend’, aus nav- (ndu-) und °äjd- (AJ)\ AiGr 
II 2,68. 

Vgl. noch AiGr II 1,63, II I2 Nachtr 21. - Nach Thi, Gs Nyberg 
III 348f. (s. auch Mh, AirN 1/69) bleibt Yt 5,61 nauuäza- vielleicht 
als 'schiffbrüchig’ (*nau-väza-, gr. vauay6<;) fern. - Bildungsverwandt 
mit ved. näv° usw. *näv-ag(o)~ als Grundlage von lat. nävigäre 'schif¬ 
fen, fahren, segeln’, WH II 148. 
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nävyä- Adj. mit einem Boot zu überqueren (AV +; zur Bedeu¬ 
tung s. Klaus, Wasserf 17,32 Anm. 61, Schm, Spr 34 [1988-90 

(91)] 418, Bis 55 [ad 86]); nävyä- f. Bezeichnung der Ströme 
(RV [1. Mandala], Käth +; s. W. P. Schmid, Fs Pagliaro III 
219f.)- - Mi., nu. und dard. (?); s. Tu 7083. - Iir. Jav. näuuaiia- 

Bezeichnung der Wasser (für näuuiiaso noch in einem Teil 
der Handschriften, Hoffm-Narten 47 Anm. 41), ap. näviyä f. 

Adj. 'nur mittels Boot passierbar, nicht zu durchwaten’ (Schm, 
a.a.O.), man. sogd. n ’ywq Beiwort des Wassers (u.a.; s. Schmid, 
a.a.O. 218f., mit Lit.). - Iir. *nalfu-iia- ist Ableitung von 
näu 

S. dort zu Weiterem; idg. Alter der Ableitung (~ gr. vffio<; 'zum 
Schiff gehörig’, AiGr II 2,808?) erweist vielleicht toch. A new- 'Flut’ 
(wenn nicht iran. LW), s. K. T. Schmidt, TIES 1 (1987) 164f. 

nästra- s. NAS2, 

näsatya- m. Du. Bezeichnung der beiden Asvin (RV +; DatSg 
°yäya RV 4,3,6, vgl. AiGr II 2,136, GeRV I 420 [ad 6c], Thi, 
JAOS 80 [1960] 315b - KS 410b, Renou, EVP 13 [1964] 
93, Hoffm bei Schi, Wn 15, W. Wüst, Spr 20 [1974] 155 
und Anm. 112). - IAV, s. DlNG]KME$ na-sa-at-ti-ia-an-na im 
Mittani-Vertrag (KammArier 149; Lit. bei Zeller, Zwillings¬ 
götter 81 ff). - Iir., jav. narjhaiOiia- m. Name eines Daeuua 
(Vd 10,9 [indrzm ... näyhaiSFm daeum ~ RV indra-näsatyä, 

devä näsatyä, Schlerath II 163bf.]; 19,43). - Iir. *näsatia- ge¬ 
hört zu NASy wohl als Vrddhibildung zu *nas-ati- (Typus 
ved. vas-ati- 'Behausung’; s.u.). 

Vgl. die Lit. in AiGr II 2,939, KEWA II 156, Zeller, a.a.O. 5f; 
F. Bader, Fs Risch 483 und Anm. 58,485 und Anm. 62, 486, Nagy- 
GrMy 93 Anm. 46,249 Anm. 80 (mit Lit.); etwas abweichend Szem, 
Gs Nyberg II319, P. H. Hollifield, Spr 26 (1980) 21,176,30 (1985)79. - 
T. Goto, JIBS 39 (1991) 977 ff. erweist asvin-ä (o. I 141) und n° 

als elliptische Duale, 'Morgenstern und Abendstem’ (s. auch AiGr 
II 1,152); asvin- = der Morgenstern, der das Pferd am Wagen der 
Sonne zieht, näsatya- = der Abendstem, der die unversehrte Heim- 
kehr (*nas-ati-) verwaltet. 
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Nicht vorzuziehen ist Bezug auf nds- ‘Nase’ (Referat in KEWA II 
156f, Zeller, a.a.O. 5 und Anm. 19 f, s. ferner V. Pisani, AGI 66 
[1981] 16fT; bei Zeller, a.a.O. 5f. zu einer abwegigen Deutung von 
n° aus dem Munda). 

Entlehnung des jav. Namens aus dem „Protoindoar.“ (Gnoli, 
ZorTime 80 Anm. [124], s.o. I 192) ist unglaubhaft (s. vielmehr 
Thi, a.a.O.). 

näsä-j näsikä-, s. näs-t o. II 30. 

nästikä-, s.u. na \ 

m Adv. niederwärts, hinunter, hinab, rückwärts (in nominalen 
und verbalen Komposita, z.B. ni-dhäna- n. Aufenthaltsort 
[AV +; o. I 772], ni-dhä- f. Fanggarn, Netz [RV +; AiGr II 
2,23], ni-dhäna- n. Behältnis [RV +], ni-dhruvi- beständig 
[RV; o. I 798], ni-pädä- m. Niederung [RV], ni-manyu- dessen 
Groll niedergegangen ist, sich gelegt hat [AV], bzw. ni-kar 

niedermachen, besiegen [RV +], ni-rodh fernhalten, abweh- 
ren [RV +], ni-sad sich niedersetzen, sich [auf ein Weib] 
niederlassen [RV +], usw. usw.; s. AiGr II 1,237,259,283, 
JohanssonEtym 6IT., Thi, GrammKat 535). - Mi., nu., ni., pä. 
ni°, askun ni° usw. (z.B. Tu 7464-7467); Tu S. 409afl, TuAdd 
S. 59bfF. - Iir., aav. w~(z.B. Y 32,14 ni... dadat_ sie legen hin¬ 
ein), jav. ni-öäiti- f. Niederlegen, ni-sasti- f. Begatten (~ RV 
ni-sad), nii-äpdm stromabwärts, ap. ni-padiy hinterdrein, 
ni-pista- niedergeschrieben, niy-a-sädayam ich setzte wieder 
ein, führte zurück, khot. ni°, nä° u.a. (Emm, SGS 54fT., 234), 

chwaresm. n-ps-, sogd. n-pys- niederschreiben, baktr. vo-ßixxo 
geschrieben, mp. np. ni-sastan sitzen, parth. nsstn dss.; usw. 

(Gersh, Gramm 105f., Abaev II180, Bai, Dict 186af., Davary, 
Baktr 238). - Idg. *ni (s.u.), arm. n-stim setze mich, sitze 
(~ ved. ni-sad) u.a. (C. de Lamberterie, PlaceArm 48ff.), 
ahd. nidar nieder (~ nitaram\ aksl. nizb hinab, hinunter, 
u.a.; s.u. nimndnipa-y nyänc-. 

Idg. *ni ‘nieder* ist von möglichen Schwundstufenformen zu 
*eni ‘in’ (ved. dni°9 o. I 73) zu trennen, AiGr II 1,73, W. Schulze, 
KZ 40 (1907) 415 Anm. [3] = KS 71 Anm. 3, s. ferner Frisk II 298, 
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mit Lit., Bur, ALB 44-45 (1980-81) 439. Vgl. nijd-y nirtyanf(ya-y 
nidä 

NIMS etwa: aufsuchen (RV [3. PL nithsate, nimsate, Part, n/m- 
sänaRV 10,74,2 nims-a-ta 3. Sg, Inj.]; zur Semantik s. Goto 
200f.); netra-nirhsin- Beiwort des Schlafes (etwa 'die Augen 
heimsuchend’, kl.), pari-nimsaka- schmeckend, kostend 
(kl.). - Redupliziertes Präsens (*ni-ns) zu M4.S. 

Die Bildung ist viell. idg. Alters, vgl. gr. vlcropai 'gehe, schreite, 
kehre zurück’; s. Frisk II305f. (mit Lit.), Goto 201 und Anm. 392,393. 

nikothaka- m. Name eines Lehrers (Br). - Nicht klar. 

Nach Whi, Roots 19 der einzige ved. Beleg von KUTH 'stinken’ 
(kJ.) [?]. 

NIKS durchbohren (AV [niksa, anu-niksanti]), vi-nikse um auf¬ 
zuspießen (RV 5,2,9); neksana- n. etwa: spitzer Stab, Spieß, 

Gabel (AV +; über RV niks0 s.u.). - Iir.? Vgl. np. nes Spitze, 
Stachel, nestar Lanzette, arm. (< iran.) nstir Lanzette, ferner 
jav. naeza- n. Spitze der Nadel, mp. nezag, np. neza Lanze, u.a. 
(P. Hom, GlrPh 1 2,88,112, Hüb, KZ 36 [1900] 164, Scheft, 
ZU 2 [1923] 274, Bai, Dict 193a). - Weiteres ist nicht ermittelt. 

Die iran. Formen, wenn zugehörig, weisen auf *neig<h) ~ *neig<h,s 
(s. auch Bai, a.a.O.). Unglaubhafte Anschlüsse bei Scheft, a.a.O. 
(mit Lit.; s. KEWA II 158); schwerlich ist NIKS ein altes Desidera- 
tivum zu NAS1 (Whi, Roots 90; H. Güntert, IF 30 [1912] I03f.). 

Hierher RV 1,162,13 ntksana-, etwa 'Prüfstäbchen, spitzes Holz 
zum Prüfen des kochenden Fleisches’ (~ SrSü pra-niks 'aufspießen’); 
zu -f- s. Old, Not I 155 bzw. Renou, EVP 13 (1964) 106. 

S.u. nih-. 

nigut- nur RV 9,97,54 (und ebenda 53 naiguta-\ 10,128,6: Inter¬ 
pretation ungesichert. 

Wenn als 'Feind’ auftaßbar (PW, Grassm), wohl zu GA V\ ni-gii-t- 
ware dann „*nieder-rufend, schmähend“ (im „verbal contest“). 
Anders GeRV III 101 („Schwätzer [?]“; nai° N. pr.; a.a.O. [ad 53-54] 
„... Anspielung auf ein ... Ereignis, das... für uns dunkel bleibt“). - 
S. AiGr II 2,42, KEWA II 159, Renou, EVP 9 (1961) 110. 
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nighrsva-, s.u. ghrsu-y o. I 517. 

nicumpunäRV 8,93,22 °näh\ in zwei Mantras schwanken die 
Texte zwischen °cumpund-y °cunkuna- und °cankuna (VokSg), 
AiGr II 2,483. - Ohne gesicherte Interpretation. 

Die Bedeutung liegt vielleicht^) im Bereich von „Schwall, Guß, 
sprudelnd“ (onomatopoet., AiGr 1153?). AiGr II 2,483 verweist auf 
SrSü (Mantra) cuknat-e (DatSg; „von unbekannter Bed.“, pw; s. auch 
AiGr I 153). - Weitere Lit. in KBWA II 160. [Nach Ch. H. Werba 
(WZKS 36 [1992]) für mi. *nicimpuna- < aia. *nityampmä- 'stetig 
füllend’ (~ RV 5,44,12 sadäprnd-)). ' 

nicerüs. ceruo. I 550. 

Nil s. NEJ. 

nfjä- Adj. eingeboren, im Hause geboren, eigen, beständig 
(AV +). - Mi., dard., ni., pä. nijaniya- eigen, u.a. (Geiger, Pä 

55, Tu 7181Q. - Zum Iran. s.u. - Zusammen mit nitya- zu 

beurteilen. 

Nach HolTm, MSS 41 (1982) 88 f. ist ni-jd- (~ JAN1) - ebenso 
wie jav. ni-zznta- 'eingeboren, im Hause geboren’ - Neubildung 
für iir. *nitia- 'drinnen (im Haus) befindlich’ (m/yo-). 

niniky s.u. ninyd 

ninyä- (°niyd-) Adj. wohl: innerlich, verborgen, geheim (RV), n. 
Geheimnis, Verborgenes (RV; zu den semantischen Proble¬ 
men s, Kwella, Flußübersch 86fF. Anm. 2, W. Wüst, AnnBhl 

58-59 [1978] 419f.). - Fragliches aus dem Nu., Dard., Ni. bei 
Tu 7187. - Umstritten. 

Wenn 'innerlich, verborgen’ als Ausgangsbedeutung feststeht, 
ist vielleicht an *ni2 'in, innen’ (s. nitya-) zu denken, mit „kontext¬ 
freiem“ bzw. mittelindischem -n- (Mh, Gs Renou 511 und Anm. 5 = 
AKS 109 und Anm. 5, mit Lit.; Bai, Dict 183b); *ninya- auf *nina- 
(> paSto mna 'inner, inside’, Skj, CompLI 399) aufbauend? - Anders 
Wüst, a.a.O. 418ff., der für n° von „rührig, kräftig, männlich“ aus¬ 
geht und es als *n[-n-ya- (> mi. *nin°) zu n dr- (*n[-n° [Typus vrs-n-ya-] 
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~ sabin. Ner-on-) stellt; eine weitere Erwägung (~ *nir-nf- 'Weg- 
Jfiihrung*) bei Kwella, a.a.O. - Über ältere Lit. s. das ausführliche 
Referat bei Wüst, a.a.O. 

Zu n° wohl auch RV 10,5,1 ninyöh (< *°yayoh; AiGr III 99, mit 
Lit.)- 

Hierher RV 4,5,8 ninik, da wahrscheinlich 'geheimgehalten* 
oder 'Geheimnis*; zur formalen Vermittlung mit n° s. KEWAII161, 
Renou, EVP 13 (1964) 97; vgl. Wüst, a.a.O. 420. 

nitatm- °ni:, s.u. TAN\ o. I 619. 

nitaräm Adv. niederwärts, nach unten, in tiefem Ton (Br [in JüS 

'ganz, völlig, besonders’]). - Ni. (und dard.)? S. Tu 7189. - 
Erstarrte Kasusform eines Komparativs ni-tara- (vgl. AiGr II 
1,4, KEWA II 162), zu rti (~ ahd. rti-dar); vgl. Superl. iir. 
*ni-tama- (jav. nitema- cder unterste’). 

Über einen fraglichen iran. Superl. *ni-ista- in mp. *nis( „*under- 
most“ s. Nyb, ManP II 141bf, AiGr II 2,458. 

nitänä- s.u. TAN \ o. I 619. 

nitya- Adj. eigen, heimisch, stetig, dauernd (RV +; W. Schulze, 
KZ 40 [1907] 414f. = KS 71f, M. Hara, JAOS 79 [1959] 90ff.). - 
Mi., ni., pä. nicca- stetig, u.a. (Tu 7190, KEWA II162). - Idg. 
*ni-tio- „*drinnen befindlich, heimisch, eigen“ (zu *ni 'in, 
drinnen’, das von *ni 'nieder’ abzusetzen ist, o. II 40f.), got. 
nipjis m. Verwandter, gall. Nitio-broges (~ Allo-broges, ved. 
ärana- [ved. Gegensatz zu nitya-], o. I 107, mit Lit.); vgl. 
nijd-, ninyä-. 

Weitere reiche Lit. in AiGr II 2,698, KEWA II 162f, Hoffm, 
MSS 23 (1968) 32fT. = HofTmA 497ff., Lehmann 267b. 

NID, s. NED1] nid-, nidänä-, s. NED 

nidra-, s. DRÄ\ o. I 758. 

NIND, s. NED 
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nipä-, s.u. äke, o. I 158. 

nipädä-, s. /if, padä-. 

nipepi, s.u. PEC. 

nimitta- n. Ursache, Grund, Ziel (Up +); naimittika- aus einer 
Ursache entstehend (SrSü +). - Mi., singh., pä. nimitta- n. 
Ursache, Grund, Zeichen, u.a. (Tu 7241). - Nicht sicher 
gedeutet. 

Zu älteren Versuchen s. die Lit. in AiGr II 2,586,937, KEWA II 
165f. - Bur, Abhinandana-BhäratT (Professor Krishna Kanta Handi- 
qui Felicitalion Volume, Gauhati 1982) 51ff. stellt n° zu der von ihm 
angesetzten indoar. Sippe MÄ ’to ascertain’ (~ TB cäksur-nimita- 
'estimated by the eye*; zur Form [mi. +nimitta-7J a.a.0.53); s.u. MÄ2. 

Non vidi: Dand, VedBibl IV 969 (Nr. 79.175). 

nimts-, s. MES. 

nimrgras.u. MARJ. 

nimnä- Adj. abwärts gehend, abwärts gerichtet, n. Vertiefung, 
Tiefe, Niederung (RV +; B. Forssman, KZ 79 [1964] 15f.). - 
Mi. (und hi.?), pä. ninna- vertieft, tiefliegend (Forssman, 
a.a.O. 16, Tu 7244). - Ableitung von ni (Bildung wie gr. 
7Tpu-pvö-<;, irpo-pvo-c hervorkommend, vom seiend, heth. 
/sarä-mna-/ oben befindlich [Forssman, a.a.O. 20fF., Zucha, 
Stern Types 162], u.a.). 

Vgl. Forssman, a.a.O. llfF., 18ff., Frisk II 606; gr. A.ipvq 
'Marschland, Sumpf viel], dissimiliert aus *vtfivT| (~ nimna-)t Forss¬ 
man, a.a.O. 17f., Frisk III145. - S. ferner Bur, ALB 44-45 (1980-81) 
439, H. C. Melchert, Spr 29 (1983) 1 und Anm. 2. 

nimba- m. Azadirachta Indica (SrSü +). - Mi., ni., pä. nimba- 

m., hi. nfb, mm dss. („the Neemb tree“; Tu[Add] 7245 f.). - 

Nicht klar. 

Deutungsvorschläge (als Fremdwort, bzw. als *ny-amra- [~ ämrä 
amla-, o. I 171]) in KEWA II 166. 
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niyüta-, s. YAV1. 

mrasta- s. ,4 ATS (+ Nachtr), o. I 41, 804. 

nirähas.u. j4//2, o. I 153. 

nirrti~ f. Untergang, Verderben, Auflösung, Todesgöttin, Göttin 
des Untergangs (RV +; L. Renou, Fs Chatteiji llfF.), nairrtd- 

zur Göttin n° gehörig (AV +); nirrthd- m. Verderben, Zer¬ 
störung (RV +). - Ved. nir-r° ist wohl „*ent-fügen, *ausein- 
ander-ordnenu, zu nis- und idg. *h2er fftigen’ in ara-y aram, 

rtä-, rtü- u.a., o. I 107, 109, 255, 257; Renou, a.a.O. 11 und 
Anm. 1. 

So auch in RV 1,119,7 nir-rta- 'zerfallen’? Doch s. Renou, a.a.O. 
Anm. 1 und EVP 16 (1967) 21; Trennung von AR1 (*nir-[° „*ausein- 
ander-bringen“, $B nir arpayRenou [EVP], a.a.O.) ist auch für 
nimi-, nirrthä- nicht sicher zu behaupten. Zu beachten nir-rtha-~ jav. 
ham-srdOa- m. 'Gegner’ (**[feindlichesj Zusammentreffen“, Bthl, 
Wb. 1776, AiGr II 2,719) sowie o. I 107 zu sam-ar. 

Die lautliche Problematik von nirf (s. AiGr I 12, I2 Nachtr 20, 
190) soll nach Renou, Fs Chatterji 15 zur Vereinfachung Mn, ep. + 
niraya- (pä. niraya-) 'Hölle* geführt haben (wenn nicht direkt nir- 
aya- 'Aus-Gang*; s. auch KE WA II 167); von ntr° wurde ferner das 
ved. 'Hölle’-Wort näraka-Znardka- abgeleitet (doch s.o. II 37, mit 
UL). 

nirjalpa- s.u. JALPy o. I 580. 

nimij-y s.u. NEJ. 

mrmqj- (°majär-?), nur RV 8,4,20 °jäm. - Nicht klar. 

Die Interpretationen schwanken zwischen 'Schwemme’, 'flecken¬ 
los, fehlerlos’, 'flink’, mit entsprechenden etymologischen Anschlüs¬ 
sen; s. die Lit. in KEWA II 549, 551, III 746. 

niryäsä-, s. YAS. 
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nilimpd- m. Bezeichnung gewisser Genien (AV +), einer Gruppe 
von Maruts (TA). - Zu ni, LEP (AV ni limpämi 'ich mache 
verschwinden’, RV 1,191,1 ni-lip-, vgl. Renou, EVP 16 [1967] 
95); AiGr II 1,182, KEWA II 168. 

nivdt- f. Streben nach unten (RV +, Thi, GrammKat 534; Gegen¬ 
satz ud-vdt-, o. I 215), nivätä abwärts (RV, AV). - Zu ni. 

Das Hinterglied °vdt- wird von Thi, a.a.O. auf *°un-t- 'Streben* 
(: VAN [~ VAN1] 'erstreben’) zurückgeführt; a.a.0. 534f. gegen die 
suffixale Auffassung von üvat- (AiGr II 2,871) und °vana- (AiGr II 
2,906) in nivand-, nur RV 10,40,9 °nä (Thi, a.a.O. 535: 'steif < 
'baumlos, waldlos’, ni + vana-). 

nivand-, s. nivdt-. 

nivätä-, s. vata 

nisitä- f. Nacht (TS), RV + d-nisita- rastlos, nicht ruhend, RV 
10,89,4 dnisita-sarga- rastlos sich ergießend; nisä-fnis- f. Nacht 
(RV-Kh, AVP +; zur Verteilung der Stamme [AkkSg °äml 

LokSg °i\ vgl. Schi, Wn 30f.; s.u.); nisitha- m. Mitternacht, 
Teil der Nacht (ÄpM +)• - Mi., ni., pä. nisä- f. Nacht, nisitha- 

m. Mitternacht, u.a. (Schulze, KS [Nachtr] 801f., Tu 7428f., 
7436). - Nach Ausweis von RV + ä-n° ein Wort für 'Rast, 
Ruhe’, offenbar *ni-fciH° (mit Laryngalschwund in der Kom¬ 
position, Bee, Dev 242; Wiederherstellung von si- im jün¬ 
geren nisitha- [anders Olsen, Suffix 42]), zu ni und SA Yl (-S7); 
auf eine Nebenform der Wurzel, *sä < *keH (~ gr. nöpa 
TiefschlaT), ist wohl msä(C)-/nis(V)- zu beziehen, s. Schi, 

a.a.O. 

Vgl. AiGr II 2,40,616, Renou, EVP 15 (1966) 19, Schulze, a.a.O. 
802 Anm. 1, Ins, Spr 20 (1974) 123f. - Allenfalls wäre auch ni-si° 
auf *sä beziehbar (ÄpM + nisitha- Angleichung an si 'liegen’). 

Ved. n° „*Rast“ ist wohl Ersatzwort für na kt- (Lit. in KEWA II 
168; s. Ins, a.a.O. 124); über eine frühere Zusammenstellung von 
ndk NomSg / nis(ä)- s. die Lit. in AiGr I 18,228f,, 111 234. 
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nis- (mÄ-, mr-, mi0, wi°) hinaus, aus, weg von, darüber hinaus, 
ent-, un-, nicht- (RV +; in nominaler und verbaler Kompo¬ 
sition [vereinzelt alleinstehend, AV], z.B. nis-pdd- f. Aus¬ 
wurf, Exkrement [RV +; AiGr II 2,16], nis-kevalya-jemandem 
ausschließlich zukommend [RV-Kh +], nih-säranavant- aus¬ 
fließend [SB], nir-avä- ohne Schutz [RV], m'r-rti- [o. II 45], 
nir-das'a- über zehn hinausgehend, über zehn Tage alt [AitB 
+], nir~mala- ohne Flecken, sauber [Up +], nir-mäya- ohne 
Wunderkraft [RV +], mr-hasta- handlos [AV], tiisvara- lautlos 
[*ms-s*, RV], bzw. nis-kart herausbrechen [RV +], nir-nay* 

wegfuhren [AV +], nis-car1 herausgehen [RV +], usw. usw.; 
s. AiGr II 1,237,257,260,283 f, III 398). - Mi, nu, dard, ni, 
z.B. pä. nim-mala- sauber, askun nimalä- die Kleidung wech¬ 
seln, singh. nimala rein, fleckenlos (usw.; Tu S. 407bff., 
414aff, 421af, 422aff, TuAdd S. 59b, 60afT.). - Iir, aav. ms 

(Y 44,13 nis ... näsämä wir sollen hinausschaffen), jav. nis- 

tara- der äußerste, niz-b9r?iti- f. das Wegtragen, niz-darp.- 

dairiiät er risse heraus, ap. <nij-> = /niz-/ in <ntjaym> = /nil- 

äyam/ ich ging weg (HoffmA 628, Schm, CompLI 68 Anm. 
27). - Idg. *nis 'hinaus, weg’? Vgl. präslav. *nis-tio-(~ nistya-) 

in aksl. nistb 'arm’ (Vasmer II 222 f, mit Lit.). 

Aber gr. avi<; ‘ohne’ ist unverwandt (ältere Lit. in AiGr I 77, 
II 1,73); s. die Lit. in WH II 543, KEWA II 171. 

Über „nirvänc(KB) s. vielmehr AiGr 11 2,153. 

nisangin-y a-nisariga~, nisangadhi- Cgdthi-), s.u. SANJ. 

nisädd- m. PL Name einer aus den däsa- hervorgegangenen 
Bevölkerungsgruppe, die nicht dem arisch-brahmanischen 
Gesellschaftsverband angeschlossen war; als Räuber bzw. 
Jäger geschildert (Kifth +, Mylius; jünger gleichgesetzt mit 
den bhilla- 'Bheel’); nisäda-sthapati1 m. Oberhaupt der n° 

(MS; AiGr II 1,265). - Pkt. nisäda-fnisäya- Wohl ein yor- 
arischer Stammesname. 

H. Berger, WZKS 3 (1959) 45 f. verbindet n° mit dem Volks- und 
Landesnamen ep. nisadha-lnaisadha* (~ nala-)y naisidhd- (~ 
nadä-, o. II 8), pkt. nisadha-. - Schwerlich ist n° einfach „the settled 
aborigines“ (ni + SAD, nach A. Weber; MK I 454). 
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niskd- m. ein silberner oder goldener Halsreif; auch als Wäh¬ 
rungseinheit dienend (RV +; RauMetalle 52 f., vgl. H. W. 
Bodewitz, WZKS 29 [1985] 15 [~ Brustschmuck], F. M. Smith, 
WZKS 32 [1988] 70); niska-kantha- (AVP, Br +), niskd-griva- 

(RV, AV), niskin- (SB) einen n° am Halse tragend. - Mi., 
singh., pä. nikkha-, nekkha- m. n. goldener Halsschmuck, 
Goldmünze; u.a. (Tu 7470). - Nicht klar. 

Zur Annahme eines Fremdwortes s. die Lit. in KEWA II 169, 
III 747, Dand, VedBibl II 265 (Nr. 46.26). - Iir. *nais 'to bind up’ 
(~ nis-kä-) gewinnt Bai, BSOAS 23 (1960) 23, Dict 185a aus der 
Glossierung zu TA nistyä, nisti- = „grivabandha-“, und Nu.-Wörtem 
wie kati niste 'Gürtel* (s. auch Tu 7500); unklar bleibt RV 10,101,12 
nisfign- f. Name der Mutter Indras. 

Über eine ältere idg. Deutu ng von niskä- s. KEWA II169, mit Lit. - 
[Ved. niskä- fiir *ni-zg-ä- (~ nt\ SANJ) „das sich abwärts (An)- 
Gehängte“: T. Oberlies, HS 105 (1992) 9 ff.]. 

niskäsä- (°käsä-), s. KAS (o. I 331). 

nistäkvan\ s.u. TAKy o. I 610. 

nistarkyä-, s. TARK. 

nistigri- : Unklar (s.u. niskä-). 

nistyä- (°tiya-) Adj. auswärtig, fremd (RV +). - Ableitung von 
nts- (~ ni-tya*niy o. II 43), AiGr II 2,698; urverwandt 
wohl aksl. nistb 'arm', wenn präslav. *nfs-tio- (s.u. nts-y o. II 

47). 

Hierher nistyä- f. Name eines nak$atra-; der Stern Arctums (= 
Alpha Bootis), ursprünglich aber wohl Kappa Virginis (Kä{h +, 
Mylius)? Vgl. MK I 455, Scherer, Gestimnamen 156f. - Über TA 
nistyä (~ nisti- „grivabandha-“?) s.u. niskä-. 

nissapins.u. SAP. 

nistrimsin- Adj. ein Schwert führend (SrSü); nistrimsä- m. 
Schwert (ep. +). - Nicht klar. 
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Liegt das Etymon einfach in nis-trimsa- 'mehr als dreißig" (Värtt 
zu Päij, AiGr III 398), weil das Schwert 'über dreißig Daumen¬ 
breiten" hatte (s. PW IV 259, Hauschild II 253b)? - Sanskritgemäße 
und etymologisierende Rückbildung eines mi. *nitthinha- < aia. 
*nis-tik$na- 'überaus scharf erwägt KEWA II 170. 

tiih-y nur AV 2,6,5, VS 27,6, AVP 3,33,6 : Bedeutung und Her¬ 

kunft nicht gesichert. 

Ein negativer Begriff; „Durchbohrung“ wäre möglich, vgl. Schi, 
Wn 31 (~ NIK$, jav. naeza-y o. II 41). Doch könnte (neben sridh- 

Tehlschlag’ stehend) nih- auch etwa 'Niedergestrecktsein' bedeuten 
und j-lose Nebenform zu TA snih- sein (~ SNEH\ s. L. Rcnou, 
Fs Turner I 21 und das Folgende). - Bei Schi, a.a.O. richtig gegen 
die Annahme, nih- sei aus nid- entstellt. 

nihäkä- f, nur RV 10,97,13 °kayäy TS 7,5,11,1 (= Käth 5,5,2) 
°käyai: übersetzbar als rSchneesturm, Schneegestöber" (L. 
Renou, Fs Turner I 20f.). 

Im Falle dieser Übersetzung Ableitung von *(s)nih- 'Schnee" 
(= gr. viqj-, lat. n/V-, s. auch Frisk II 299), zu idg. *sneig-h 'kleben, 
kleben bleiben, (niedergestreckt) liegen bleiben" (vgl. nih-1) ~ 

'schneien, Schnee* (pkt. sineha- 'Schnee"), s.u. SN EH. - Renou, 
a.a.O.; ältere Lit. in KEWA 11 170. S. nihärä-. 

Ni, s. NA Y1. 

mksana- (pra-niks\ s. NIKS, o. II 41. 

nicä (°cäty °cdih)y niefna-, s.u. nyänc-. 

nidä~ (nild-) m.n. Nest, Lager, Vogelnest (RV +); nidi- m. Nest¬ 

genosse (RV 10,92,6; AiGr II 2,304); nidäy0 To place in a 
nest’ (RV 6,35,2; Jamison, -dya- 84f., mit Lit.). - Mi., nu., ks., 
pä. nila-y nidda- m. Nest, u.a. (Tu 7541; HinMi 74, mit Lit.). - 
Idg. *tiisdö- (s.u., lat. nfdus m. Vogelnest, Wohnsitz, mir. nety 

ahd. ae. usw. nest 'Nest’. 

S. die Lit. bei Fraenkel 383a, KEWA II 171f. - Idg. Vni-sd-ö-/ 
(*[nizdö-{) ist offenbar aus ni (nicht notwendig *ni fin", s. die Lit. 
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in AiGr II l2 Nachtr 22, ad 70,19) und sd0 Sitzen’ (SAD, vgl. mp. 
nisem [(nSdm>) < *ni-sad-man- ‘Vogelnest’, Nyb, ManP II 142b) kom¬ 
poniert; s. arm. nstim ‘setze mich’ (o. II 40), wovon nist ‘Lage, 
Sitzen, Residenz’ gebildet wurde (das nicht ‘[Vogel]Nest’ bedeutet 
und somit keine urverwandte Entsprechung von nidd- usw. ist, $. 
bereits Hüb, Gr 478). 

nita- mtamisrds. nävanita-, o. II 25f. 

ninähäs. NAH. 

nipa- Adj. tiefliegend, tief (Käth); nfpya- in der Tiefe befindlich 
(VS +). - Ni., s. Tu 7548. - Aus 'ni-hjp-o-, etwa 'zum Wasser 
hinab’, s. m\ dp- (~ anüpä-, dvipd- usw., o. I 75, 769, AiGr 
I 103, II 1,100); vgl. jav. nii-äpptn (o. II 40). 

nira- n. Wasser (Up, Naigh, ep. +; der Sprache des SB ange¬ 
hörig, wenn der Flußname sadämrä- [SB +] "stets Wasser 

habend’ bedeutete [AiGr II 1,287,299, Frisk, Nom 38 Anm. 
1]). - Mi., nu. (?), ni., pkt. nira- n., la. nir m. ‘Wasser’, u.a.; 
viell. auch askun m1 f. ‘See’ u.a. (Tu 7552). - Den nicht der 
ältesten Sprache angehörigen indoar. Wörtern steht ein 
gemeindravid. Wort für ‘Wasser’ gegenüber (ta., kan., ma. 
usw. nir, brahui dir ‘Wasser’), das in das grammatische System 
des Dravid. eingefiigt zu sein scheint (~ ta. nir-ppnir-tt- 

‘wäßrig werden’) und Nebenformen als Folgen alter lautlicher 
Prozesse erkennen läßt (ta. fr‘Feuchtigkeit’ u.a.); Entlehnung 
des - die alten Erbwörter für ‘Wasser’ (wie dpudanvar-) 
ablösenden - nira- aus dravid. *nir ist wahrscheinlicher als das 
Gegenteil. 

Vgl. die Lit. in KE WA II 172; Meenakshisundaran 159 f, DED2 
328af., Mh, VJa 1989/2,12. - Iran. Entsprechungen sind nicht zu 
sichern. Jav. „nira“ (Yt 8,38, Justi, Hb 173a) existiert nicht (Bthl, 
Wb. 184); khot. nira- ‘Wasser’ stammt wohl aus dem Indoar. (anders 
Bai, BSOAS 23 [I960] 22f. [mit Zurückziehung von Älterem, 23 
Anm. 1], Dict 185a). Die vorgeschlagenen iir. (~ idg.) Deutungen sind 
Wurzel-Etymologien, z.B. ni-ra- (Naigh °ra-) ~ nayn ‘leuchten’ (? - 
S.o. II 18f), zusammen mit nila-\für Thi, ZDMG 111 (1961) 106 = 
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KS 182 ist nira- 'Wasser’ Nominalisierung von *nira- = nila- 'blau* 
(s. auch EilNameng 34 Anm. 109). - Zu weiterer Lit. vgl. KJEWA 
II 173. 

ntia- Adj. dunkelfarbig, dunkelblau, schwarzblau (RV [ntla- 

prstha- mit dunklem Rücken; nila-lohitä- dunkelblau und rot, 
s* L. Alsdorf, ZDMG 111 (1961) 494f. = KS 31t, mit Lit.], 
AV +), nflavant- schwärzlich, dunkel (RV, AVP), nflänc- bläu¬ 
lich (in AV 6,16,4 nfldg-alasdld mit bläulichem wirkungs¬ 
losem Gift [o. I 126; Hoffm, MSS 8 (1956) 9 = HofirnA 390]), 
n/7/- f. Indigo (Mn +). - Mi., nu., dard., ni., pä. nila- dunkel¬ 
blau, usw. (Tu 7563, mit Verweisen; Tu Add 7563). Nicht über¬ 
zeugend erklärt. 

Daß nay12 'leuchten’ im Indoar. nicht zu sichern ist (o. II 18f.), 
schließt Zugehörigkeit von ni-la- zu *nei(If) in lat. nitere 'glänzen, 
strahlen*, rtiger 'schwarz’, mir. niam f. 'Glanz* usw. nicht aus (reiche 
Lit. in WH II 168, 171, KEWA II 174; EilNameng 34 [s. auch u. 
nfra-]y Lehmann 266b). Vielleicht gehört n° jedoch zu den „Wör¬ 
tern] ohne Entsprechungen in anderen i(d]g. Sprachen“ (AiGr 1217). 
Vermutung eines Lehnwortes bei Kui, Fs Kirfel 170 (?); Referat von 
Unbrauchbarem in KEWA, a.a.O. 

Zum letztlich indoar. Ursprung westlicher Fremdwörter wie nhd. 
Anilin, lila s. die Lit. in KEWA, a.a.O., KJuge-Seebold 443a. 

nilangu- m. eine Wurm-Art (Käth +); nilängu- m. dss. (Lex.). - 
Nicht klar. 

Mit nila- verbindbar (AiGr II 2,151)? - Nach der Tradition zu 
ni und LAG (Up 1,37). 

mvära- m. wilder Reis (Käth + [s. auch Sha 176]); naivärd- in 
wildem Reis bestehend, daraus bereitet (Kä{h +). - Mi., ni., 
pä. nivära- m. wilder Reis, bg. neyäl 'rice-straw’ (< nai°\ u.a. 
(Tu 7571, 7605). - Nicht klar. 

Zum Anklang an die dravid. Sippe von ta. navarai 'a kind of paddy’ 
(Bur, TPS 1945, 108, KEWA II 174) s. fragend DED2 3I9b. 

nivi- f. umgebundenes Tuch, Schurz, be$. das von Frauen dicht 
am Leibe getragene Tuch (AV +; jünger °v/-), nivi-bhdryd- im 
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Schurz zu tragen (AV); dazu RV 6,32,4 nfvyäbhih, wenn etwa 
„mit in den Schurz gebundenen (Geschenken?)" (s. Old, Not 
I 389, GeRV II 130). - Mi., ni., pkt. mvi- f. Vaist-string’, u.a. 
(Tu 7572). - Iir.? Jav. niuuauuaiti- (nur Vd 19,30) bezieht 
sich auf das Tragen eines KJeidungs- oder Schmuckstücks 

(*niuui°? Wack, KZ 43 [1910] 278 Anm. 1 = KS 263 Anm. 1); 

s. ferner Charp, AcOr 7 (1929) 190 (pasto Iwina fnet, share’ 
< *nfui-7). Vielleicht zu ni + YAV1 Testbinden’. 

Vgl. Kölv 35ff., der von einem Nomen actionis auf zu schwund- 
stufigem ni-yu° ausgeht (Syllabifizierung *ni-iu-i- > *ni-iu-i-> mvi-); 
nach Kölv, a.a.O. erklärt eine Ausgangsbedeutung Vas angebunden 
wird’ auch nivi- in JüS, 'Geisel, Bürge’ (anders KEWA II 164, Bai, 
Dict 196a) und 'Bargeld, Kassenbestand'. 

Reiche Lit. zu anderen Vorschlägen in KEWA II 175; s. auch 
III 747. 

nihära- m. Nebel (RV [10,82,7] +). - Mi., ni., pkt. nihära- m. 
Rauhreif, u.a. (Tu 7574). - Nicht klar. 

Mit nihdkä- in TS 7,5,11,1 (o. II 49) im Textzusammenhang 
verwendet (L. Renou, Fs Turner 121); wie dieses zu *(s)nih- '♦Schnee’ 
bzw. SN EH gehörig (AiGr I 97, 265, Renou, a.a.O., Bur, Skr 81)? 
Das Formale bleibt unklar. - Zu anderen Deutungsvorschlägen s. 
die Lit. bei Kui, Fs Kirfel 142, KEWA II 175. 

NU, s. NA V. 

nu, nu nun, jetzt, soeben, doch (RV +), nü kam ja eben (RV +; 
o. I 304, G. E. Dunkel, Gs Wackemagel 115 ff.), nü cid jetzt 
eben; nimmer, nimmermehr, keineswegs (RV; s. G. E. Dun¬ 

kel, KZ 96 [1982/83] 199), kim nu was denn, was wohl (ep. +), 
usw. - Mi., nu., dard., ni.; pä. nu jetzt, nun, kin nu, pkt. kim 

nu was denn, s. Weiteres unter nütana-, nündm. - Iir., aav. 
nü jetzt, nun, jav. nü nun, man. sogd. nw-kr 'nor, then’ (Gersh, 
Gramm 171; Weiteres s.u. nündm). - Idg. *nu, gr. vu enklit. 
Partikel, auch 'nun’, lat. nu-dius „*und [nun] ist der Tag" (o. 
I 751), heth. nu nun, und, satzverbindende Konjunktion, 
ki-nun jetzt, dazu wohl auch nuuan, numan niemals (~ ved. 
nu cid, Dunkel, a.a.O. (KZ 96], LarTheor 114), got. nu nun. 
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jetzt, lit. nü, nü nun Jetzt, heute, usw.; Frisk II325 (mit Lit.), 
Lehmann 269b (mit Lit.), Tischler II 3411T., 346. 

S. über Weiteres u. nündm; zu nü sicher idg. *neuo- "neu", s. 
ndva-. 

Gegen nu2 = anu s.o. I 74. - Zu beachten Kel-Pir II 17 L 

NUD; s. AOZ). 

M7, s. 7NM F; nu, s. in/. 

nutana- Adj. jetzig, gegenwärtig, neu (RV +), wwf/ia-dss. (RV +); 
jung auch nautana- jetzig (AiGr II 2,109). - Mi., nu.(?), vgl. 
pä. nütana- frisch, neu; s. Tu 7575. - Ableitung von nü (nü); 

AiGr I 11, 11 2,592, 593,594. 

nündm Adv. jetzt, nun, heute, wohl, gewiß (RV +)- - Mi., nu., 
dard., awadhl, pä. nüna(m) sicherlich, yath nüna 'what if, let 
me’, waigali nü heute, gawarbati nüri jetzt (~ *nüram, s.u.?); 
usw. (Tu 7576, 7578). - Iir., mp. np. nün jetzt, nun, pasto 
nany nan heute (Abaev II 206, Skj, CompLI 400); vgl. aav. 
ä nüram-cit bis jetzt noch (Y 31,7), jav. nüram, °rqm jetzt, ap. 
nüram nun, jetzt, chr.-sogd. nwr, oss. nyr/nur jetzt, sughni 
nur heute, u.a. (Abaev, a.a.O., Morg, Shughni 50a; s.o. dard. 
*nüram; vgl. unten). - Zu nü (nü). 

Iir. *nün-am (ved. n°y mp. nün usw.) ist vielleicht Erweiterung 
eines ererbten *nü-n (~ gr. vuv?); iran.(-dard.) *nüram kann Umfor¬ 
mung von *nünam nach assoziierten Adverbien auf °ram sein, vgl. 
im RV nündm ... aparam: Wack, SbAkBerlin 1918,393 = KS 312. - 
Über andere Erklärungsvorschläge s. Wack, a.a.O., KEWA II 176f.; 
vgl. auch Frisk II 325, Tu 7578, K. H. Schmidt, ZDMG 119 (1970) 
333. 

NRTy nrtinrtü-, $. NART. 

NRD, s. NARD. 

nrpa-y nnnedha-, s.u. nar-y o. II 20. 
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nrmnä- s. ndr-, o. II 19. 

neksana-, s. NIKS. 

NEJ waschen, reinigen (RV [m/i/fc/a ‘waschet ab!’, 10,132,6, 
nir-nijänd- reingewaschen werdend, 9,69,5]), Aor. anijam, 
an (Jan (AV +), anaiksit, niksi (AV; AVP aniksmahi für über¬ 
liefertes °nuksotl)J Narten, Aor 161f., Joachim lOIf.; niktä- 
reingewaschen (RV +); Int. nenikte wäscht sich rein (RV 
[9,71,3] +; Br 4- [ava-]nen(je), Kaus. /leyay0 (Br +); pädävanek- 

tar- die Füße (eines anderen) waschend (Sü),prätar-ava-negd- 
m. morgendliche Waschung (MS; SrSü °neka-\ ava-negya- 

zum Abwaschen dienend (SB; SBK °nejya~\ pän-nejana- n. 
Gefäß zum Füßewaschen (SB +). - Mi., nu., dard., ni.; Tu 
S. 410b (s.v. ATT), TuAdd 7150. - Iir., jav. naenizaiti spült weg 
(Yt 8,43; s. Joachim 102). - Idg. *neigy, gr. viC<*> wasche, 
reinige, a-vurrog ungewaschen, air. nigim wasche, necht rein, 
u.a.; Frisk II 320 (mit Lit.). 

Hierher auch RV nir-nij- f., etwa 'Festgewand, Putz, Schmuck’, 
asva-nirnij- 'Rosse als Schmuck habend’; vgl. RV 9,69,4.5 dtkam ... 
niktäm / nirnijänäh t nirn(je, GeRV III 60 (ad 4d, 5b, 5cd), Renou, 
EVP 9 (1961) 78. Nicht vorzuziehen Bai, BSOAS 23 (1960) 23 f. - 
Zur Verteilung °negya-/°nejya- s. AiGr II 2,798; auf falscher Abstrak¬ 
tion von *nek/*nik aus °nektar-i °nik(a, °nikte, niktä- beruht verein¬ 
zeltes °neka-. 

neträ- (‘Führung’ ~ ‘Auge’), s.u. NA Y\ o. II 18f. 

NED1 tadeln, schmähen (RV [nindät, nindanti, nindata] +); Perf. 
nindima, ninidür (RV); Aor. änindisur (RV, SrSü), nindisat 

(AV; s. Narten, Aor 162); nidänä- getadelt (RV 4,5,12), nin- 

ditä- verspottet, geschmäht, mangelhaft (RV [N. pr. °fdjva-] 
+); Pass. nidyd° (RV), Desid. ninits0 (RV); nid- f. Tadel, 
Schmähung, Spott, Spötter (RV), deva-nid- Götterschmäher 
(RV), nidä- f. Tadel (RV 6,12,6; Renou, EVP 13 [1964] 133), 
a-nedya- untadelig (RV); nindd- f. Schmähung, ä-nindä- f. 
Nichtschmähung (AV [+]; AiGr II 2,83), ninditär- m. Spötter, 
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Verächter, Lästerer (RV +), nindya- verachtenswert, tadelns¬ 
wert (RV +), anindyä- tadellos (RV +). - Mi., ni., s. Tu S. 412a 
(s.v. NIND). - Iir., aav. nae-naestärö 'nicht (sind wir) Tadler’ 
(Y 35,2; Narten, YH 91 f., mit Lit.), jav. näismi ich schmähe, 
verwünsche, näist er verwünschte, ntsta schmähet! (s.u.; vgl. 
Kel, Verbe 90, 91 Anm. 5,7, mit Lit.). - Idg. *hyneidy arm. 
anicane- verfluchen, gr. öveiöo<; n. Tadel, Schmähung, got. 
ganaitjan Ctidana) beschimpfen, schmähen, lit. niedeti verab¬ 
scheuen, lett. nidet hassen; Frisk 11394 (mit Lit.), Kli, Altarm- 
Verbum 194f., Lehmann 146a. 

Alt ist wohl ein athematisches Wurzelpräsens *hineid-/*hineid-y 

vgl. jav. näist (und nista, s.u.?), vomrbalt. *neid-/*nt~d-' (KAI, a.a.O.); 
im Aia. befindet sich ned/nid (°nedyanid-, nidänd-, ni-nid-ür) im 
Rückgang und ist weitgehend durch die Form des Nasalpräsens 
ni-n-d- ersetzt (AiGr I2 Nachtr 161, II 2,572; jav. nista hierher [als 
*n(sta < *nind-ta], oder für *najsta [Kel, Verbe 91 Anm. 7 bzw. Kli, 
a.a.0.195]?). - In nind° ist schwerlich eine reduplizierte Form *ni-nd° 

zu semantisch abweichendem NAD mit eingeflossen (Lit. in KEWA 
II 164; s. auch III 746); nicht sicher iran. *ni~nad-a- **blame’ bei 
SuHymnCycles 18a. 

NED1 (+ ätiy prä) überströmen, überfließen (Käth, TS + [äti- 

nedanti u.a., Goto 202]); än-ati-neda- m. das Nicht-Über- 
schäumen (MS, Br). - Iir., vgl. khot. gga-nih- "to moisten’ 
(Bai,Dict 79b [mit Lit.], 210b). - Idg. wohl *neid "fließen’, vgl. 
Flußnamen wie gall. Nida, lit. Niedä u.a.; Lit. in KEWA II 
178, dazu Schmid, Nehr 29. 

Nicht besser zu nedfyas- (< *nazd°\ gegen AiGr II 2,454; schwer¬ 
lich zu nadt- (Lit. in KEWA II 178). - Der Anschluß an Dravidi- 
sches durch Bur (BSOAS 12 [1948] 382) ist von diesem offenbar auf¬ 
gegeben worden (: iir. *naidt KEWA III 748). 

nedy s. na l. 

nediyas- Adj. (Kompar.) näher, sehr nahe, °yas Adv. nahe 

(RV +); nedistha- Superl. der (räumlich und zeitlich) nächste, 
°tham Adv. ganz nahe (RV +); nedisthin- nächststehend, 

nächstverwandt (Kä{h, Br, Sü). - Iir., jav. nazdiiö näher zu, 
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näher an, aav. jav. nazdista- der nächste (s. auch nabä-naz- 

dista- ved. *nabhä°, o. II14), khot. naysda- nahe, mp. np. nazd 

nahe, mp. nazdist erster, paäto nizde nahe; usw. (Bai, Dict 
174a, Skj, CompLI 399, 408). - Iir. *nazdiias-/*nazdistha- 

sind offenbar Steigerungsformen zu aav. asna- (°näi), jav. 
asna- (°ne> °näat-ca), äsna- (°nae-ca), ap. asna- (°naiy) 'nahe’. 

Die Formen des Positivs dann aus +nsd-no- (s. Bthl, IF 5 [1895J 
367, Kli, MSS 28 [1970] 73 Anm. 1, Bee, Gramm 136 Anm. 1); AV + 
asanna- 'hingesetzt, nahe, benachbart’ ist möglicherweise Verdeut¬ 
lichung von iir. *asdna- nach äy SAD (?). - Idg. *nsd-no- — *nEsd- 

iies- bestehen vielleicht aus *na 'dazu’ (*nE— *na) und *°sd° (SAD) 

'sitzen’, also etwa 'sich dazu setzend’. S. die Lit. in KEWA II 179 
(wo recte P[ok]. 40); vgl. Schi, Fs Knobloch 353. - Ganz anders 
Kui, AcOr 12 (1934) 218. Fraglich bleibt die Zugehörigkeit von o$k. 
nessimas 'proximae’ u.a. zu ned°\ s. W. Cowgill, lEandlEans 132. 

nema- Adj. einer, ein anderer, mancher (RV +; MS u.a. 'halb’); 
nemddhith f. Trennung, Absonderung, Entzweiung (RV; s. 
AiGr III 576f.). - Iir., jav. naema- halb, m. Hälfte, Seite, parth. 

nym, mp. np. nem halb. 

Iir. *nai-ma- ist wohl eine Ableitung auf idg. s. Kui, Glo 
21 (1938) 280f. (mit Lit.; von einem Adv. *noiy LokSg von *no-)y 

F. Bader, Verbum 2 (1979) 152 Anm. 102. - Außer-iir. Anschlüsse 
sind nicht sicher (zu heth. menafi- s. vielmehr Melchert, Studies 88 
Anm. 17; vgl. Eich, Spr 30 [1984] 205* [IC 30b, 201]); zu Älterem s. 
AiGr 111 577. - Vgl. nemi 

nemanms- s.u. NA Yly o. II 18. 

nemi- f. Radfelge (RV +; SparreboomChar 131, mit Lit.); drista- 

nemi- mit unversehrter Radfelge (RV [jünger auch N. pr.]), 
ratha-nemi- f. Radkranz (SB +); sa-nemi RV 1,164,14 'mit¬ 
samt der Radfelge’ > 'vollständig, ganz und gar’ (RV +; 
KEWA III 427, mit Lit.). - Mi., ni., pä. nemi- f. Felge, usw. 
(Tu 7592 ff; Tu Add 7592). - Nicht sicher erklärt. 

Nach Hoflm in KEWA III 748 vielleicht als „'Führung“ zu NAY1 

(Typus ras-mi- 'Zügel’ [~ rasmdn-\ vgl. neman(n)0 'Führung’, 0. 
II 18]). - Auf die Möglichkeit eines Zusammenhangs mit nerna- 

(Ällcres in KEWA II 180) weist Kli, LautgEt 218 (mit Parallelen) hin. 
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nestar- m. einer der Hauptpriester beim Soma-Opfer (RV +), 
nesfrd- n. das Somagefaß bzw. das Amt des n° (RV +), nestriya- 
dem n° zugehörig (Br). - Wohl zu NA Yl. 

„Über die Funktion des rigvedischen Ne$ft wissen wir nichts“ 
(GeRV I 283, zu 2,5,5ab); die nach-rigved. Schilderung der Aufgabe 
des n° „comme conducteur de la (nouvelle?) epouse dans le Rituel“ 
(Renou, EVP 16 [1967] 77) legt vielleicht nahe, in nes° den Aorist¬ 
stamm von NAY1 zu suchen (Lit. in KEWA II 180). Möglicherweise 
ist -s- auch erst durch eine Reimbildung nach tvdstar- (~ RV 1,15,3) 
zustandegekommen (s. Renou, a.a.O.); die nahe Beziehung zum 
Priestertitel polar- ('Reiniger*, vgl. Käth, TS + nestä-potär- Du. 
[AiGr II 1,154, II l2 Nachtr 47], RV 2,1,2 potrdm ... nestrdm, u.a.) 
erlaubt wohl noch nicht, von *naik-tar- 'Reiniger, Wäscher’ (NEJ) 

auszugehen, das nach *tuarc-tar- zu *naic-tar- umgeformt worden 
sei. - Unerweislich bleibt Ableitung von einer Wurzel *neik (?) 
'schwingen, worfeln’ (Lit. in KEWA, a.a.O.; s. Bur, Skr 137, Frisk 
II 123). 

naigutä- s. nigüt-. 

naicudära- Adj. aus dem Holz des Baumes *nicudära- gemacht 
(PB 21,4,13). - Die Herkunft des Baumnamens ist unbekannt; 
s.u. pitudäru 

naitandhava- m. Bezeichnung von Siedlungshügeln an der 
Sarasvatl (Br, SrSü; H. Falk, ZDMG 131 [1981] 164). - Nicht 
klar. 

Vgl. Falk, a.a.O. 170 („möglicherweise [arisch] ..., wegen der 
Aspirata ... kaum dravidisch“). 

naitosä- RV 10,106,6: Nicht klar. 

Bei GeRV III 326 unübersetzt. - Vermutlich auf ni und TOS 

beziehbar (~ RV 4,38,1 nitose> von einem Stamm ni-tosd-1 Vgl. 
Renou, EVP 16 [1967] 75, Goto 168). 

naimisa- (auch °misa-) n. ein mehrfach genanntes Waldgebiet, 
wo theologische Disputationen (u.dgl.) abgehalten wurden 

(JB 4-); naimisiya- m. Plur. dessen Bewohner (PB; auch Kä[h 

naimisyaBr naimisiya-). - Nicht klar. 
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naisidhä-, s.u. nada-, nisädä 

nöy s.u. na *. 

NOD stoßen, hinstoßen, antreiben (RV [nudäta, nudäsva, anudas, 
nudänt- u.a.] +), Perf. nunude, nunudre (RV +), Aor. nutthäs 

(RV), (SB), nudisthäs (AV), u.a. (s. Narten, Aor 166), 
Fut. notsyate (Käth +); nuttä- gestoßen (AV +; dnutta- nicht 
zu verscheuchen, nicht fortzustoßen, RV); Kaus. noday0 (MS 
+), Int. a-nonudyanta (Br); vi-nüd- f. Stoß (RV), parä-nüd-e 

zum Stoß (RV), parä-nutti-i. Vertreibung (TS), vi-nutti- f. Ent¬ 
fernung (Käth +), a-prati-noda- m. das Nicht-Zurückstoßen 
(MS +), pra-nottavya- fortzutreiben (Br). - Mi., pä. nudati 

stößt, tamo-nuda- Dunkelheit vertreibend, pkt. nullal stößt 
(Pischel, Gramm 171). - lir.? Vgl. Emm, SGS 237; Bai, Dict 
375a. - Nicht klar. 

Zu beachten ist der Reim auf andere Wortsippen für 'stoßen’, s. 
KHODy TOD ; vielleicht ist NOD erst durch eine Umbildung nach 
einer dieser Wortsippen zustandegekommen. Über Kombinationen 
zu einer erweiterten Wurzel *neu-C- s. KEWA II 176 [~ gr. vuy- 
'stoßen, stechen’, Frisk II 329?}; dazu Bai, a.a.O. 

nodha-{°dhds-T) m. N. pr. eines R§i (RV [1,61,14; 1,62,13 NomSg 
°dhäs\ 1,64,1 VokSg nödhas], AV[P], Br +). - Die Deutbarkeit 
des Namens hängt davon ab, ob nodhäs NomSg (f.) in RV 
1,124,4 Cdhä iva) als Appellativum aufgefaßt und mit dem 
N. pr. ursprungsgleich gesetzt werden kann. 

Nach Thi, KZ 79 (1965) 211fT. = KS 214fL ist nodha iva in RV 
1,124,4 als 'wie ein (weiblicher) Elefant’ zu interpretieren; auch in 
Belegen des Namens nodha- werde auf die Bedeutung 'Elefant' 
angespielt (< *nas-dha- 'mit der Nase saugend’ [~ näsDHA Y*1 ~ 
DHÄ); s. ferner Fs Tovar 369). - Älteres in KEWA II 181 (s. auch 
111 748), Fraenkel 513b. 

nau (enklit.) GenDatAkkDu der ersten Person, 'unser beider, 
uns beiden, uns beide’ (RV +; im Paradigma mit ävam [vam] 

verbunden, o. I 176). - lir., wenn in Yt 16,3 nä 'uns beiden’ 
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vorliegt (s. auch [?] Yt 15,32); Bthl, Wb. 1031, 1033. - Idg, vgl. 
aksl. na, lit. (Dialekt von Siauliai) nuo-du uns beide (Fraenkel 
442a, mit Lit.); zum Stamm von nas 'uns(er)’. 

Vgl. bes. AiGr 111 466, 477; o. 1 176 (u.a. über gr. vd> 'uns bei¬ 
de’); J. S. Klein, LarTheor 267 Anm. 14, Rasmussen, Morphophon 
270. - Die Auflassung von aav. nä (Y 45,2) als pronominale Dual¬ 
form wird bezweifelt (Kel-Pir II 172, 275f). 

näu- f. Boot (RV +; vgl. Klaus, Wasserf 13f.; zur Flexion s.u. 
Idg.); von obliquen Kasus (nävam, nävä) gehen Formen aus, 
die sich auf *nävä- zu beziehen scheinen (s.u. Mi. usw.), wie 
RV u.a. näväyä 'mit dem Boot", ÄpDhS näväm AkkSg (AiGr 
II 2,260). - Mi., nu., ni., pä. nävä-, ks. näv f. Boot, oriya noi 

Bootsmann (kl. naujivika-); Tu 7081 (mit Verweisen), 7082f., 
7608. - Iir., khot. no, christl. sogd. nw, osset. naw/nawce'Boot’, 
usw. (Abaev II162, Bai, Dict 192a); vgl. altiran. (+) *näu° s.vv. 

näväjä-, nävyä-. - Die ved. Flexion (NomSg näus = navu-s, 
AkkSg näv-am, InstrSg näv-ä usw., vgl. Szem, KZ 73 [1956] 

185 = ScrMin 799 [mit Lit.]) weist auf idg. *neh2-u- ~ *neh2-y° 

(s. auch o. 1 511, C. S. Stang, Fs Kurylowicz 295, Sommer, 
Nachl 279, Pet, Lar 253 Anm., 276 Anm., 313, Bee, Origins 
83, Szem, Einführung3191), vgl. gr. vauc (ep. ion. vqüc, GenSg 
vqoc, AkkSg vfja, NomPl vfjcc, usw.), lat. nävis (retrograd nach 
AkkSg näv-em), air. nau, an. nör Schiff, u.a.; AiGr III 217f., 
223f., 225fL, Frisk II 293 (mit Lit.), Lindeman, Introd 96f. 

Zum Etymon von idg. *neh2-u- s. WP II 315, WH II 148f. ('Ein- 
baum’). W. P. Schmid, Fs Pagliaro 111 219 (~ 'Gefäß, Trog, Rinne*), 
Szem, a.a.O. [KZ 73] 186 Anm. 1 = 800 Anm. I, L. Crepajac, Ling 
20/2 (1980) 72ff. (~ SNA; mit semant. Parallelen). 

Gramm. °nu- ist keine Altertümlichkeit (gegen L. Bloomfleld, 
Lg 5 [1929] 269), sondern Nachahmung von °gu- ~ gäu- (o. I 478), 
AiGr III 218, 597. 

Über nau-mandd- s.u. mändala-; nau0 in Kompp. scheint vor¬ 
wiegend der JüS anzugehören (AiGr 11 2,186; s. JB nau-nagära-). 

nyä-AV 11,7,4: Unklar. 

Über Versuche, n° als Abstraktion (z.B. aus anyä-) zu erklären, 
s. AiGr II 1,38, II 2,79. 
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nyagrödha-, s.u. nyänc 

nyänku- m. eine Gazellenart (VS, TS +). - Nicht klar. 

Nach Kui, Väk 2 (1952) 62 zu ANC\ s.o. I 53. - Etwas anderes 
(~ ANC\ AiGr II 2,474?) ist wohl Br + nyariku-y TS + nyankd- 
als Bezeichnung von Teilen des Wagens (dazu SparreboomChar 
35 £, 131). 

nyänc- Adj. nach unten gewendet, abwärtsgehend (RV +; 
Gegensatz üd-anco. I 215; NomSg nyän, AkkSg nyänc-amy 

f. nie-/"-, u.a.); nyäk Adv. nach unten, hinunter, abwärts, m"cd 
Adv. unten, nach unten (urspr. AkkSg, InstrSg; von letzterem 
ausgehend RV nicat nach unten, AV + nicdih unten, AiGr 
III231); nictna- nach unten gerichtet (RV +) [zu RV °nabära- 

s.u. pärd-]); nicya- unten wohnend (Br); nyak-pärsni1 f. Adj. 
die Fersen nach unten gekehrt (Kaus; zur Herstellung s. 
AiGr I2 Nachtr 186, III 592), nyag-rödha- m. Ficus religiosa 
(AV +; = 'nach unten wachsend’, AiGr III 231, Em, SelP 12; 
vgl. ny-ubja- [o. I 223] als in Kuruk§etra üblicher Name des 
Nyagrödha, AitB). - Mi., ni., as. nica(m) im Süden, nigoha- 

'Nyagrodha’, Ia. (dial.) ninjä Süden, u.a. (Tu 7248,7540,7609f., 
TuAdd 7540f.). - Iir., jav. niiänc- abwärts gehend, abwärts 
gerichtet (und nisiiqs Adv. nach unten, in die Tiefe; s. Woiff, 
Avesta 223 Anm. 5, Schm, Fs Kuiper 138 Anm. 21-23, JamA, 
Aog 71). - Ved. niy-anc- (iran. *nii-anc~) / niy-ac- / nie0 ist 
dreistämmiges Adjektivum auf -anc- bzw. *~Hc- (idg. *-h2kr-) 

zu ni; AiGr III 230, o. I 81, Schm, a.a.O. 139f. 

Iran. *nik* in mp. np. nigün 'nach unten’, nigünsäry parth. ngws'r 

'niederwärts’ (P. Hom, GIrPh I 2,186)? Vermutung eines auf *nik° 

beruhenden *a-naika- 'not bent down’ im PaSto bei Morg, Voc 51. - 
Zur Annahme außer-iir. Fortsetzer von *ni-hyk¥- (in aksl. nicb 'vor¬ 
wärts geneigt, aufs Gesicht’ u.a.) s. Vasmer II 222, Fraenkel 503bf, 
KEWA II 182, Frisk II 321. 

nyäncana- n. Zuflucht (RV, AV +; ?iyancanaisin- eine Zuflucht 

suchend, MS); nyähcani- f. wohl: Zuflucht (AV 5,5,2; Kui, 
1IJ 2 [1958] 158). - Zu ni und ANCvgl. Kui, Väk 2 (1952) 42 
(mit einer semantischen Parallele). 
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nyärbuda- s.u. ärbuda-> o. I 119. 

nyubja- ('Nyagrodha’), s.u. nyänco. II 60. 

nyüiikha- m. eine bestimmte Vortragsweise gewisser vedischer 
Texte, Ersetzung des zweiten Vokals eines jeden Hemistichs 
durch den Vokal o (AitB +; s. Kölv 34); nyürikhay0 den n° 

einfugen (Br +), nyünkhya- (AitB), nyünkhaniya- (SrSü) ein¬ 
zulugen (vom n°)\ dazu RV 10,94,3 ny ünkhayante, nach 
GeRV III 296 Js]ie schlampfen“ Ldumofefsl Schmatzen“), 
nach Kölv, a.a.O. Js]ie [die Steine] picken“ (~ UNCH). - 
Erwägungen zum Etymon bei Kölv 35. 

Bei Älteren als Onomatopoetikon aufgefaßt, z.B. Grassm 270 
(RV ni + üiikh = gierig wonach ... brummen oder grunzen“). 

nyöcani- nyocarä$. OC, o. I 277. 

P 

paktär-, pakti-, s. PA C. 

pakthä- m. Name eines Schützlings der Asvin (RV, Br); m. PL 
Name eines dem Indra befreundeten Volksstammes (RV 
7,18,7). - In RV 10,61,1 pakthe ähan ist wohl nicht 'am Opfer¬ 
tage bei Paktha’ (GeRV III 227), sondern 'am fünften Tage’ 
zu übersetzen (AiGr III 407). 

In diesem Falle liegt das archaische Ordinale zu pänca vor, idg. 
*prtkv-tHö- (jav. puxöakhot. püha- fder fünfte*; AiGr II 2,721, 
HofTm, KZ 79 [1965] 253 f. = HofTmA 189f.; s.u.pasthaväh-); es läge 
dann nahe, auch den Eigennamen als „Quinlus“ (~ iir. *(ritd- N. pr.t 
o. I 681), den Volksnamen als "die Fünften’ (~ ved. pänca jänäh, 
HofTm, a.a.O. 253 Anm. 1 = 189 Anm. I) zu deuten, AiGr III 402. 
Daß der Volksname pakthä- für *pakthu-, eine Bezeichnung der 
Afghanen, stehen soll, ist ganz unwahrscheinlich (Lit. in KEWA II 
183). 

RV 6,20,13 pakthin- "der gekochte Opferspeisen hat’ setzt ein 
*pakthä- (PA C) voraus, das mit dem N. pr. schwerlich zu tun hat 
(s. AiGr II 2,718). 
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pakvä- Adj. gekocht, gebacken, gar, reif (RV +). - Mi., nu., dard., 
ni., pä. pakka- gekocht, reif, usw. (Tu 7621 [mit Verweisen], 
TuAdd 413,7618,7621). - Iir., khot./?ö/ifl-, pasto pöx gekocht, 
reif, sughni aböx dumm (*a-paxua-\ u.a. (Bai, Dict 199b,200a, 

Morg, Shughni 13a, 61b; s. auch Bthl, ZAirWb 50, HofTin, 
KZ 79 [1965] 253 Aum. 2 = HoflmA 189 Anm. 2). - Verbal- 
adjektiv zu PA C. 

Iir. *pak-ya- nimmt die Stelle von *pak-ta- ein (AiGr II 2,552, 
866f). In der ÄS des Indoar. ist *paktä- nicht belegt (nur spät 
pakti-bhav1 fgar werden’, Schmidt, Nachtr 240a; *a-pakta- in PaSai, 
Tu 412?); mp. np. puxt 'gekocht’ setzen *paxua- voraus (Bthl, a.a.O., 
Hoffm, a.a.O.; zu Sughni päxt s. Morg, Shughni 61b). 

Unklar ist AV 20,130,6 pakvakd-. 

paksä- m. Flügel, Fittich, Schwinge (RV +); paksati- f. Flügel- 
ansatz (YV +), ni-paksati- f. die zweite Rippe (YV; AiGr II 
1,259); paksävant- mit Flügeln versehen (SB +),paksm- geflü¬ 
gelt, m. Vogel, geflügeltes Tier (RV +); päksas- n. Seite, Par¬ 

tei; Seitenteil eines Wagens; u.a. (RV bzw. AV +; Nowicki 

69fT.). - Mi., nu., dard., ni., pä. pakkha- m. Flügel, Seite, 
pakkhin- m. Vogel, usw. (Tu 7627 [mit Verweisen], TuAdd 
7627f.). - Iir., vgl. oss.faxs Seite, Bergabhang, (ewcexs/cenvaxs 

(*°faxs) nahe (Abaev 1206,426, Bielmeier, Unters 112; s. auch 
Bai, Dict 461a). - Weiteres bleibt unsicher. 

Am ehesten zu lett. paksis Hausecke, öech. pach Flanke, Weiche, 
poln. pacha Achselhöhle, u.a. (s. die LU. in KEWA 11 184; a.a.O. 
[und III 748] zu anderem; s. ferner V. Pisani, 1F 86 [1981(82)] 210). - 
Vgl. päjasyä-. 

päksman- n. (Sg. und PI.) Augenwimpern (YV +). - Mi., dard., 
ni., pä. pakhuma-, patnha- n. Augenwimper, usw. (Tu 7638f.). 
- Iir., vgl. jav. pasna- n. Augenwimper (oder Augenlid; vgl. 
Kli, Farhang 51), mp. np .pasm, yidgha pämy sangleci päm, oss. 
fcEsm/fans Wolle, u.a. (P. Horn, GIrPh 12,88 [mit Lit.], Morg- 
IIFLII 237b, Abaev 1459), vielleicht auch sughnipüm Flaum, 
Daune (wenn *pasmä\ s. Morg, Shughni 56a [doch vgl. pü- 
mäms-]). 
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Die iranischen Entsprechungen weisen auf *-ks- und auf einen 
semantischen Bereich 'flaumig, wollig’ (p° also wohl nicht als 
'*AugenfiügeI' zu paksä- [— oss. -xr-]> trotz semant. Parallelen, 
KEWA III 748); p° vielleicht also zu idg. *pek in oss. fasynlfasun 

kämmen, gr. ttex(t)civ kämmen, zupfen, 7texo<; n. Wolle, Vlies, lit. 
pesti rupfen, zupfen, an .fax Mähne, usw. (WP Hl 7, Pok 797, Fraen- 
kel 580b f., Abaev 1424). - Nicht vorzuziehen ist Bezug von päksman-l 

pasna- auf (S)PA$ 'sehen’ mit suffixalem *-sman- (*-sna-)y gegen Bthl, 
GIrPh I 1,33; s. AiGr II 2,931 (~ *caksman-/iran. casman- 'Auge’, 
o. I 524). 

pänka- m. Schlamm, Schmutz, Kot (Suparq, AVParis, Mn +). - 
Mi., ni., pä. parika- m. Schlamm, Schmutz, u.a. (Tu 7645, 
TuAdd 7505b, 7645). - Nicht klar. 

Vielleicht mit ahd.füht(i) 'feucht’ (german. ytwx-r°7)yfennit nhd. 
Fenn 'Sumpfland’ usw. zu verbinden (s. die Lit. in KEWA II 184f., 
Lehmann 108af.; Kluge-Seebold 209b, 211b).- Nicht zu sichern sind 
der indirekte (roman.) Nachweis von german. *fangö (~ pänka-) 

'Schlamm* und eine tscheremissische Entlehnung aus iir. *panca- 

(s. KEWA II 185, Joki 129). Frühurar. *penko- lebt nach Katz, Habil- 
schr 97 in finn.-ugr. *penkä, wogul. pänk 'Ruß, Schmutz’ u.a. fort 
(E. Lewy, UngJb 6 [1927] 91 = KS 403). 

pankti- f. Fünfzahl, Fünfheit, Gruppe von fünf, Schar, Herde 
(RV [10,117,8], AV +; häufig überliefert [primäres?] panti-, 
AiGr I 269,12 Nachtr 149 [ad 269,3f.], Hoflm, KZ 79 [1965] 
252 = HoffmA 188), pankti-rädhas- Fünffaches als Geschenk 
verleihend (RV 1,40,3); pankta- fünffach (AV +; AiGr II 
2,130,304, III 50,176). - Mi., ni., pä. panti- f. Reihe, Linie, 
usw. (Tu[Add] 7646). - Iir.: jav. *payti-, LokSg *parjtä'in einer 
Fünfheit’ wird durch jav. parjtarj'ha- 'Fünftel’ vorausgesetzt 
(Hoffm, a.a.0.252f. = 188 f, Spr 20 [1974] 17 = HoffmA 329). - 
Altes Zahlabstraktum (idg. *penkyti- [*penk9-ti-s/*pnk--tei-s]) 

zu pdnca. 

Außer-iir. Belege des Zahlabstraktums in umbr. ponte- f. 'Gruppe 
von fünf Personen’ (Eich, Habilschr 397, 538) und, wenn ererbt, an. 
fimt f. 'Anzahl von fünf, fünftägige Frist’; *penky-ü- als Ersatzwort 
für *penkye 'fünf im Slav. (aksl. pqtb) und Alban, (geg. pese, tosk. 
pese\ uralban. *pesey Umformung von *penkv-ti-y Eich, a.a.0.566ff.). - 
AiGr. II 2,641, III 418; Eich, a.a.O. 389f, 394fT. (mit reicher Ul.; 
gegen Szem, Num 105 ff. [s. Einführung3 237]). 
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parigu- Adj. lahm (AVParis, Yäjn +; Päp 4,1,68 [f. °gi/-]). - Mi., 
ni., pLparigu-, pangula- lahm, u.a. (Tu 7647 [mit Verweisen]; 
s.u.). - Unklar. 

Nach Tu, a.a.O. (mit Lit.) weisen Nebenformen wie *penga-y 

*pengula- (*°ura-)y *pirigula-, *phengu- u.a. auf nicht-idg. Ursprung. - 
Unglaubhafte idg. Anschlüsse referiert KEWAII185; s. auch Joki 300. 

PAC kochen, braten (RV [pacanti, apacat, apacanta u.a.] +; 
pacyate wird reif, RV [1,135,8] +, s. Goto 203 und Anm. 398); 
Perf. papäca (AV +), pece (RV +); Aor.-Konj. pdksat wird 
kochen, wird braten (RV; Einzelheiten bei Narten, Aor 167), 
Fut. paksyate (Br +); pdktave zu kochen (AV +); Pass, pacyate 

wird gekocht, wird reif (RV +; Goto 203 Anm. 398); paktdr- 

Kochender (AV +; s. AiGr II 2,685), pakti- f. gekochtes Ge¬ 
richt, Kochen (RV + [VS pakti-]; s. Liebert 125f.), sva-paca- 
m. 'Hundekocher*, Name einer verachteten Menschengruppe 
(GfSO +), akrsta-pacyd- im Ungepflügten reifend (AV +), 
pdcana- n. Kochgerät (RV [1,162,6] +), pacatd- gar gekocht 
(RV +), pacatyd- gar (RV 3,52,2), ksira-päka- in Milch ge¬ 
kocht (RV), päkya- zum Kochen dienend (Up, Sü; Up päcya- 
zur Reife zu bringen, s. AiGr II 2,798); vgl. bes. zu *paktha- 

'gekochte Opferspeise’ (s.v. pakthd-, o. II 61) und pakvd- 
Mi., nu., dard., ni., pä. pacati kocht, usw. (Tu S. 43 la, s.v. PAC; 

TuAdd 1202, 2188a, 7654). - Iir., jav. pacata kochte sich, 
pacaiian sie sollen kochen (u.a., Kel, Verbe 103), as.pacina- 

wo es große Kochtöpfe gibt (~ ved. pdcanaSchi, Fs Hoe- 
nigswald 339), nasu-päka- Leichenteile kochend, khot. pajs-y 

sogd. C)pc- kochen, chwaresm. pc- kochen, backen, ps- ge¬ 
kocht werden, reif werden, mp. np. paz- kochen, usw. (Emm, 
SGS 63,65, Bai, Dict 199bf, Samadi 138, 160f.). - ldg. *peky 

(Präsens *peky-e- [ved. pac-a-] und *peky-ie- [ved. pdc-ya-\. 

Goto 203), vgl. aksl. pekg backe, lit. kepü (*pekü) backe, brate, 
lat. coquö koche (*kyeky-ö < *peky-ö)y bzw. gr. neooco/rcerTü) 
backe, koche, lasse reifen (*peky-ie-), dpio-xorto^ m. Brot¬ 
bäcker (< *arto-pokyo-, belegt in myk. a-to-po-qo, Ventris- 
Chadwick 535b), u.a.; s. Frisk II520 (mit weiterer Lit.), III169. 

S. auch päkald-. 
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PAJ, s.u. pajrä-. 

po/ra-Adj., wohl Test, gedrungen, stark, standhaft, zuverläßlich’ 
(RV; s. GeRV 1216 Anm. 3, Sha 180 [mit reicher LitJ, Renou, 
EVP 14 [1965] 125,16 [1967] 25); auch N. pr, meist Plur. 
'Familie des Kak§ivant’; pajriya- dem p°-Geschlecht ange¬ 
hörig, Beiname des Kak$ivant (RV; GeRV I 168, ad 7bc); 

pajri-ha- m. Zerstörer des männlichen Gliedes (der männ¬ 

lichen Kraft?) [Br; Sha 179f.]. Hierher wohl auch der einzige 
Beleg eines Verbs PAJ, RV 10,105,3 päpaje, etwa 'bleibt 
zurück’ (< '*erstarrt, bleibt erstarrt stehen’?). - Ni. (ein Fort¬ 
setzer von *panjana- 'stiftening’ in einer West-Pahäri-Dialekt- 
form, TuAdd 7684a)?? - Wahrscheinlich mit gr. TCfjyvupi 
'befestige, fuge zusammen, mache gerinnen’, lat. pangö 'be¬ 
festige, füge zusammen’ u.a. zu verbinden. 

Frisk H 526 (mit Lit.), A. Lubotsky, MSS 40 (1981) 133 (idg. 
*peh2g)t C. Sandoz, Fs Risch 572f., Bee, LarTheor 64; zu einer 
angeblichen idg. Wurzel Variante s.u. päsa-. - Schwerlich bedeutet 
pajrä- 'glänzend, feurig’ (dagegen Sha 180, mit Lit.); s. noch u. 
päjas 

panca fünf (RV + [Nom.-Akk, °a (AV 5,15,5 pancdy AiGr III 
354)]; urspr. indeklinables °a auch mit GenPl, LokPl ver¬ 
bunden; sekundär RV + pancdbhis, pancasu, AV + panca- 

bhyas, YV [Sprüche] + pancänäm)\ Ordinale wohl pakthä- (o. 
II 61), jünger pancathd- (Kä(h), pancamd- (AV +); panca- 
dasa fünfzehn (RV +), panca-dasd- der fünfzehnte (AV +; RV 
[10,27,2; 10,114,8] Tünfzehnteilig’); zu pankti-, pancäsat- 

s. bes. - IAV, pa-an-za-(ua-ar-ta-an-na) 'Fünfer(-Wendung)’, 
Kikkuli-Traktat; KammArier 204. - Mi., nu., dard., ni., pä. 

panca [mit Kasus °cahiy °casu, °cannam] fünf, pancama- fünf¬ 
ter, pancadasa, pannarasa fünfzehn, pancadasa-, pan na rasa-, 

pannarasa- fünfzehnter, usw. (Tu 7655 [mit Verweisen], 

TuAdd 7655fT., HinMi 167,168). - lir.Jav.pa/roi fünf (einmal 
GenPl °canqm), panca.dasa fünfzehn, °dasa- der fünfzehnte, 
ap. *pancauva- 'Fünftel’ (in der elam. NÜ; Hoffm, KZ 79 

[1965] 249 - HoffmA 185; s. auch ApH 136, Hinz, NÜ 178), 
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tumsuq pamtsi, khot. pamjsa, sogd. pnc, mp. np. panf, oss. 
fondz u. a. 'fünf, buddh. sogd. priem, np.panjum, ossjeendzeem 
'fünfter’, khot. pamjsüsu (GenPiur), mp. np. pänzdah, oss. 
Jynddces/finddces 'fünfzehn’, usw. usw. (Abaev I 449, 478, 
Bielmeier, Unters 241, Bai, Dict 202b). - Idg. *penkye (s.u.), 
arm. hing, gr. nevie (thessal. lesb. TtEprce), lat. quinque, got. 
fimfy toch. A pän, B pis 'fünf, usw.; Frisk II 506f. (mit Lit.). 

Idg. *penk?e urspr. indeklinabel; vereinzelte Flexionsformen in 
den Fortsetzersprachen (wie ved. pancänäm, jav. pancanqm GenPl; 
arm. hing-k\ hngic'; ahd. finf teilweise nach der -/-Deklination; 
u.a.): Eich, Habilschr 399. - Vielfältige Versuche einer etymologi¬ 
schen Deutung von *penk¥e (Lit. in AiGr III354 und bei Szem, Ein¬ 
führung3 237, Lehmann 117a, s. ferner EilMeth 67, H. B. Ros6n, 
BSOAS 41 [1978] 445 Anm. 9, F. Crevatin, InL 4 [1978] 10f., O. Car- 
ruba, Fs Szemeränyi 196, 200); diskutabel bleibt Gleichsetzung von 
*°kye mit *kye 'und’ (o. I 521), da nach flektiertem idg. Vier’ (o. I 
527) mit der Reihe der indeklinablen Numeralia ('fünf ff.) wohl 
ein neuer Abschnitt begann (*pen einfach 'fünf [V. Pisani, IF 47 
(1929) 41], 'Hand’ [s. Mh, Gs Renou 513 = AKS 111, mit Lit.], oder 
*penk 'Faust’ [Szem, a.a.O.]?). - Ohne Bedeutung für die Herkunft 
von pdnea usw. sind kl. prapancay0 'ausführlich vortragen1 (~ gr. 
nepnaCeiv 'an den fünf Fingern abzählen, zählen1), Up + prapanca- 
m. 'Ausführung, Darlegung’, ep. + prapancana- n. 'weitläufige 
Auseinandersetzung’; AiGr III 354. 

pancälä- m. PL Name eines kriegerischen Volksstammes im 
Norden Indiens (JB, SB +; in Verbindung mit den fct/m- ge¬ 
nannt [Käth +], o. 1 371), pahcälacanda- m. Name eines 
Lehrers (AitÄr). - Mi., ni., pä. pkt. parlcäla- m. Name eines 
Volkes und Landes, ks.panzälm. 'the PFr Panjäl ränge’ (Malala- 
sekera II 108; Tu 7680 [mit Verweisen]). - Bei Ptolemaios 
Ilaoodöai, Arrian IlaCäAai, Plinius Passalae, u.a. 'ein Volk 
in Indien’ (Renou, Ptol 85b). - Nicht klar; zu päncal 

AiGr II 2,288; s.u. paktha- über die Verbindung von 'fünf mit 
Volksnamen, o. II 61. - Charp, MO 26-27 (1932-35) 143 erschließt 
*pancära- ~ pänca (Suffix wie in „ir. triar 'drei Personen’“). 

pancäsät- f. fünfzig (RV +). - Mi., ni., pä. pannäsa, pannäsa, 
hi. päcäs fünfzig, u.a. (Tu 7682 [mit Verweisen], TuAdd 7682, 
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HinMi 169). - Iir., jav.pancäsat- f., khot. pamjsäsä, sogd. pnc 's, 

mp. np. panjäh fünfzig, u.a. (Gersh, Gramm 199, Szem, Num 
56,118f, 124, Bai, Dict202b). - Idg. *penkye-h{kmt-< *penkye- 

dkmt- (Kortl, MSS 42 [1983] 98f., Pet, LarTheor 377 Anm. 16, 
C. J. Ruijgh, LarTheor 465), vgl. arm. yisown (*henke-sun[t], 
Szem, a.a.O. 26 Anm. 119, mit Lit.), gr. nxvTfjxovra, lat. 
qumquägintä (für *qufnque° nach quadrä0 usw.); idg. Kompo¬ 
situm aus *penkye Tünf (panca) und *dk(o)m-t- 'Dekade’ (~ 

ddsa), AiGr III365, 368, Szem, Einführung3 238 f. (mit Lit.). 

PAT aufreißen, zerreißen, spalten (Up, Sü + [pdtay°} °pätay°])\ 

utpätana- n. das Bersten, Reißen (AVParis -f); üipata- m. der 
aus einer Baumwunde hervordringende Saft (SB), utpätikä- f. 
die äußere Rinde eines Baumes (SB). - Mi., (nu.-)dard., ni., 
pkt. pädairsplits% la. pätan 'to be splif u.a. (Tu S. 433b [s.v. 

PAT'}, TuAdd 1809, 7711). - Nicht klar. 

Die alte Zusammenstellung mit nhd. spalten {pat < *[sjpft; s. 
AiGr I 170, 265) könnte zwar dahingehend modifiziert werden, daß 
pät (so vorwiegend in der ÄS), aus *(s)part, neben sphut (SPHOT) 
"bersten, aufspringen, aufplatzen7, aus *sp(h?)[t, zu stellen sei (s. 
Hiersche, Asp 72f., 151, KEWA III 543, vgl. auch Bur, BSOAS 35 
[1972] 538); doch bleibt dies ganz unwahrscheinlich, s. Goto 334f. 

patarä- m. (n.?) Streifen (des Sonnenlichts) [AV], patdra- m. 
Name einer Sonne (AVP, TA, Sü), ein Beiwort Varunas (TA), 
patarin- Lichtstreifen habend (JB, TA; Sha 181f.). - Nicht klar; 
s. Sha 182. 

patala- m. n. Abschnitt, Abteilung eines Buches (Br, Sü). - Nicht 
klar. 

Mit PAT verbunden, s. AiGr I 170, 265; doch könnten auch Wör¬ 
ter der JüS wie patala- n. "Hülle’, "Menge, Klumpen’ oder "Korb’ mit 
p° "Abschnitt eines Buches’ verknüpft werden (KEWA II 189f, III 
749; vgl. Bur, BSOAS 35 [1972] 537, Bai, Diel 228b). 

patü- Adj. scharf, stechend, herb, intensiv, gellend, geschickt, 

gewandt, klug (SBK +; AiGr I2 Nachtr 91, II 2,465), m. N. pr. 
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(kl,); pätava- m. Schüler eines Palu (SB). - Pä. patu- scharf, 
stechend, klug, pkt. padu- geschickt, gewandt. - Nicht klar. 

Anschluß an PATist nicht beweisbar; eine unglaubhafte Herlei¬ 
tung aus dem Dravid. bei Bur, BSOAS 12 (1948) 382f. - Abzulehnen 
*pr(ii- (> patümit mi. Lautung) = gr. kXolxxx; 'salzig’; dieses ist nur 
mißverständliche Auslegung von TtAatug 'weit, breit’ (Frisk II554 f., 
mit Lit.; LambAdj 457 ff.). 

pataurd- m. ein bestimmter Teil des Körpers (AV 11,9,14 

°türa-y vgl. WhiLanm 653). - Unklar. 

S. pätürä-l 

PATHhersagen, vortragen, laut wiederholen, rezitieren (RV-Kh, 
Up + \pafhati]); pätha- m. Text (SrSü +), prapätha(ka)- m. 
Lektion (TS, Br +). - Mi., dard., ni., s. Tu S. 435a (s.v. PATH), 

TuAdd 7712,8037. - PATH ist wohl mi. („schülersprachliche“) 
Entwicklung aus FRA TH (prth) 'ausbreiten* (vgl. pkt. appahei' 

'lehrt’ < *ä-präthayati, Pischel, Gramm 197); AiGr 1 167, 168, 
KEWA II 193, Tu 7712, Goto 86. 

Eine unglaubhafte dravid. Deutung bei Bur, BSOAS 12 (1948) 383 
(s. KEWA, a.a.O.); zum indoar. Ursprung der Wortsippe von ta. 
pati usw. s. Em-Bur, Borrowings 46 (Nr. 242). 

pätharvan- m. Name eines Mannes (RV 1,112,17 °vä NomSg). - 
Vielleicht mi. aus *präthar-vanvon *prdthar- 'Ausdehnung’ 
(: präthas- = jav. aogar-; aav. aogah- usw.), $. RV 10,181,1 
präihassaprathas- als mystische Namen; KEWA II 193 f. 
(s. auch III 749). 

Möglicherweise sind präthas*prdthar*prthrd- (> prthd-1), 
*prthi° (s. pfthfnasprthi-)y prthii- Zeugnisse für Calands Suffix¬ 
system in der Wortsippe von PRATH. 

pädgrbhi-, s.u. pädbtsa-. 

pädbisa- n. Fußfessel (des Rennpferdes, des Yama) [RV (1,162, 

14.16; 10,97,16), AV, TS], in Varianten zu RV-Versen pddvfsa- 
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(Käth, VS, MS +; °vimsa- existiert nicht, s. AiGr I2 Nachtr 
101, mit Lit.). - Nicht klar. 

Das Vorderglied päd* ist wohl päd- 'Fuß1 (InstrPl pad-bhih 'mit 
den Füßen’, RV, VS; wahrscheinlich auch in RV 10,49,5 pädgrbhi- 
m. Name eines von Indra unterworfenen Dämons oder Feindes 
['*am Fuß ergreifend1, Grassm 760?]); schwerlich zu *pas- 'Strick, 
Fessel’ (gegen AiGr I 172, II 1,125, III 247), s. Schi, Wn 32 (mit 
Lit.). - Unklar bleibt °bisa- (nicht primär *visa- [~ lat. vinefre), $. 
F. Hdgerton, Fs Collitz 30; weitere Lit. in AiGr I2 Nachtr 101, KEWA 
II 194, M. Witzei bei A. Wezler, SII 8/9 (1982/83) 158f. Anm. 22 
[erwägt *pac-uizda- 'Festmachen mit einem Strick1]). - Überlegungen 
zu nicht-idg. Herkunft bei Kui, Fs Kirfel 165. 

PAN (um etwas) feilschen, einhandeln (Käth + [pänate u.a.]; 
Goto 203f.); pänana- n. das Handeln (SB +), pänya- n. Han¬ 
delsware (SB +), prapana- m. Handel (AV +), pratipanä- m. 
Warenaustausch (AV +). - Mi., ni., pä. paniya- n. Handels¬ 
ware, u.a. (Tu S. 435a, s.v. PAN). - Vielleicht Thematisierung 
eines mi. *pa-nä-ti < *pr-nä° ~ gr. 7tepvr|pi, air. renim 'ver¬ 

kaufe*; AiGr I I93. 

Dazu auch iran. *par 'eine Schuld begleichen’ (s. Gersh, Hymn 
245IT., Kel, Verbe 118, mit weiterer Lit.), wenn es sich „ursprgl. 
um Wert und Gegenwert im Handel“ dreht (WH II 251)7 - ln der 
Fachliteratur beliebter ist die Zuordnung von päna° < *pmä° an 
idg. *(s)pel in gr._ k\i-no\f\ f. 'Handel, Kauf, Handelsware’, rcwAiu) 
'verkaufe’, lit. peJnas 'Gewinn1 u.a.; s. die Lit. in KEWA 11 194f., 
Frisk I 507, II 633 (s.u. SPAR ['gewinnen1)), E. P. Hamp, IIJ 25 
(1983) 276 Anm. 2. - Wünschenswerter als der frühe Prakritismus 
(AV pan° < *prn°) wäre Hcrlcilung aus *pan° (vgl. PAN1); die 
Annahme einer ähnlichen semantischen Entwicklung von idg. *pen 
im Indoar. wie in lat. pen-d-ö 'wäge ab (Geld), zahle, bezahle1 ist 
jedoch willkürlich. - Zu nicht-idg. Deutungen s. die Lit. in KEWA 
II 195, Fraenkel 568a. 

Über Zugehörigkeit von ep. (yi-)pan 'wetten1, ep. + pana- m. 
'Wette* zu PAN s. T. Goto, IIJ 32 (1989) 282f. 

Zu beachten pani-. 

PAN1 preisen, bewundern (AVP + [panäy0], MS \pänyät u.a.), 

SB + \panqyya-); HolTm, ZDMG 110(1960] 177,MSS 19(1966] 
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69 — HolTmA 132, 463); mit kontextfreiem -n- (wohl weil 
„sekundär als Onomatopoetik[on] aufgefaßt“, Hoffim, a.a.O. 
[ZDMG 110] 176 - 131) aus PAN1. 

pani- m. Bezeichnung eines den Göttern feindlichen Dämons, 
des Oberhauptes der götterfeindlichen Gruppe der panäyas 

(RV; Hillebrandt I 4991T, mit Lit.)- - Nicht klar; ein fremder 
Stammesname? 

Beliebt ist die Zusammenstellung mit dem Namen der iran. 
ITäpvoi (s. die Lit. in AiGr I 193, I2 Nachtr 106, II 2,297; ferner 
Wack, SbAkBerlin 1918, 411 = KS 330, HofTm, Diss 434f, Schmidt, 
Bfl 209ff, A. Parpola, StudOr 64 [1988] 222fT.); anders N. V. Gurov, 
SktDrKu I 145ff. (: gondi Pani-or). Zu pani- als Stammesname 
stellt Wack, a.a.O. auch VS 30,16 pärnaka- (nach Mahldhara „bhilla“; 
ZimmerAiL 119). - Daß pani- eigentlich 'Geiziger, Nicht-Opferer* 
sei und die einzige rigved. Bildung zu PAN enthalte, ist ganz un¬ 
glaubhaft (s. AiGr II 2,304). 

pändaka- m. Eunuch, Impotenter (MS +),pandakatva- n. Impo¬ 

tenz (Käth); pändaga- m. wohl: Eunuch (AV 8,6,16; Whi- 
Lanm 496). - Mi., ni., pä. pandaka- m. Eunuch, u.a. (Tu 

7717). - Nicht überzeugend erklärt. 

Mit bandä- zu vermitteln, als 'defective* oder nicht-idg. (s. Tu, 
a.a.O., bzw. die Lit. in KEWA II 196 [dort auch zu verfehlten idg. 
Deutungen])? - Die Zusammenstellung mit dravid. Wörtern für 
'Weib - weibisch - Hermaphrodit - Eunuch* (s. KEWA, a.a.O.) 
wieder bei Bur, Skr 384, DED2 388a. 

panditä- Adj. unterrichtet, klug, weise, gelehrt (BfUp +;jünger 
m. 'brahmanischer Gelehrter, Pandit’). - Mi., ni., pä.pandita- 

weise, m. Gelehrter, NWpkt partidanep. päre eine Brah- 
manengruppe; u.a. (Tu[Add] 7718, Ted, JAOS 80 [1960] 361b, 
363af.). - Wohl Ableitung von *pandä- (aber Lex. pandä- 

f. 'Verstand’ scheint zur Erklärung von panditä- erfunden), 
das durch Nahdissimilation oder Hyperkorrektion aus (pkt.) 
pannä- < ved. prajtiä- f. 'Verstand, Urteilskraft’ (o. I 600) 
entstanden ist (vgl. pä. sa-ppanna- als Synonym, du-ppanna- 

als Antonym von pandita-)\ KEWA II 197f., Ted, a.a.O. 361 aff. 
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Nicht vorzuziehen sind andere Deutungen, die KEWA JI197 und 
III 750 referiert; s. ferner Bur, Skr 98 (*pandita-\ aber mp. np. pand, 
parth. pnd fRat’ sind ursprungsgleich mit pand 'Weg’; vgl. auch Bai, 
Dict 211a), HofTm, Diss 183, 204 (*pr-nda- 'cindringend1, °iia- 'der 
eindringend gemachte*). - Gegen nicht-idg. Erklärungen s. Bur, 
BSOAS 34 (1971) 541, Ted, a.a.O. 365a. 

PAT1 (~ PAT1, s.u.) dahinschießend fliegen, stürzen, fallen 
(RV \pätati\ +; Goto 204 f), Perf. papäta (AV +), paptur; 
paptima, petätur; paptiväms- u.a. (RV), Aor. apaptat (RV +); 
patitä- gefallen (AV +), Inf. patitum (TS +), Abs. patitvä 

(AV +); Fut. patisyäti (AV +), Int. päpatiti (RV), Desid. 
pipatis0 (AV +); lter. patäy0 (RV +), Kaus. pätdy° (RV + [Aor. 
aplpatat]; s. Jamison, -dya- 61 f, 115, Goto 60,205 f); (aksi)- 

pät- (o. I 43), pdtiyas pat besser fliegen (Br), patistha- am 
besten fliegend (RV +), patana- n. das Herabfliegen (RV +), 
patardpatdru- fliegend, durch die Luft schießend (RV), 
patäpata- hinfällig (Kaus), päimcin- n. Flug (RV +), pdtvan- 

fliegend, n. Flug (RV +), äsu-pätvan- schnell fliegend (RV), 
raghu-pätvan- rasch fliegend (RV), ut-päta- m. unglückverhei- 
ßende Erscheinung (AV +)yparä-pä(in- abfliegend, sich ablö¬ 
send (SrSü), parä-pätuka- vor der Zeit abgehend, abortiv 
(TS +), u.a.; zu patangdpatra- s. bes. - Mi., nu., dard., 
ni., pä. patati fallt, fallt nieder, patita- gefallen, patta-kkhanda- 

mit herabfallenden Schultern, kati ptä er fiel (*patta-), usw. 
(Tu S. 435b, s.v. PAT\ TuAdd 1810, 1820, 7214, 7722, 8053, 
8676; K. R. Norman, SktWC 395). - Iir., vgl. aav, paQman- 

*Flug’ (Y 46,4; = ved. pätmanHumb, Ga II 69, KEWA II 

203 [s. III 750], Kel-Pir II 265), auuapastöis vor dem Herab¬ 
fallen (Y 44,4; wenn *-pat-ti- [und nicht zu PAD], s. Kel- 
Pir II 204), jav. patdnti sie fliegen, hqm.pataiti stürzt herab, 
u.a. (s. Kel, Verbe 103, 143; Jamison, -dya- 62, mit Lit.), ap. 
ud-apatatä er fiel ab, wurde abtrünnig, khot. pat- fallen (3. Sg. 
pittä < *patati), mp. pad- (<pt->), oft- (Owpt->), np. uft- fallen, 
usw. (Bai, Dict 204a). - Idg. *pet (s.u.), gr. neropai fliege, 
hott) f. das Fliegen, lat. petö eile, begebe mich wohin, alt- 
kymr. hedant Volant’, heth. pit-ti-ia-an-zi sie laufen, u.a.; 
Frisk II 522, mit Lit. 
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Aus ved, patitäpatitum usw. ist keine ererbte Set-Wurzel zu 
erschließen (s. andererseits pätman-, pdtvan-, pLpatta0, nu. *pat(a-); 
die Set-Formen sind wohl zur Differenzierung von /MZ) (s.d.) 
zustandegekommen, Goto 205 und Anm. 409. - Für das ldg. wird 
freilich eine Set-Variante *pet-h] (wegen gr. TrercTewc, Ä7rcfj<;) erwogen 
(s. Oett 473 Anm. 33, A. L. Sihler, LarTheor 555f. und Anm. 12, 
A. Lubotsky, IIJ 32 [1989] 107), nach anderen *pet-h2 (z.Ö. Ras- 
mussen, Morphophon 307; wäre aia. \PATH [s. iran. *päßa- Wurf¬ 
geschoß’?], Mh, ZPSK 34 [1981] 432 Anm. 16, Goto 205 Anm. 410). 
Es ist sogar versucht worden, die Bedeutungen 'stürzen, fallen’ (als 
*pethi) und 'fliegen’ (als *peth2) auch formal getrennten Wurzeln 
zuzuschrciben (s. Mh, a.a.O., Sihler, a.a.O.); doch besteht für diese 
Sonderung kein Anlaß (s. die Lit. in KEWA 111 750). 

ldg. *pet(ht1)9 iir. *pat erscheinen in der Phraseologie der idg./iir. 
Dichtersprache; vgl. ved. äsu-pdtvan- — gr. oixuicerri«; u.a. (Schm, Di 
236f., mit Lit., LambAdj 562), ved. raghu-pdtvan- u.a. ~ hom. 
cA.a<ppotaxo(; itexeTivöv u.a. (Schm, Di 237f., LambAdj 182f.), AV 
isavah patantu ~ jav. isunqm ... paOnti (o. 1 200), RV prd ... väyah 
... paptan ~ jav./rd vaiiöpatqn (KEWA III266 und Anm.*, Schm, Di 
236 Anm. 1380). - S. auch J. P. Mäher, LeS 8 (1973) 403 ff. = Papers 
1 1271T., Thi, GrammKat 536 Anm. 10. 

Zur Erklärung von pki. pad 'fallen’ s. Hoflm, ZDMG 110 (1960) 
177 = HoflmA 132; die Annahme, in pad sei der Einfluß einer dravid. 
Wortsippe zu erkennen, ist entbehrlich (gegen Tu S. 435b). 

PAT1 Gebieter sein, herrschen, mächtig sein, ein Anrecht haben, 
zu eigen haben, besitzen (RV \pdiyate]). - Iir., jav. *pa0ia- in 
paiOimna- in Besitz habend (Y 57,20), paOiiete wird Herr 
(über etwas, Nirangistan 105; Waag 104f., Kel, Verbe 20 
[2.1.2 Anm. \]),paiöimrta- besitzend (Y113,42; Bthl, Wb. 844), 
auch paiOiieiii er verfugt (über etwas, Vd 5,62), paiOiiäite er 
wird verfügen (Vd 18,76; Kel, a.a.O.). - ldg. *poti-e- 'Herr 
über etwas sein’ (s. RV 6,22,1, auch 3,56,3), vgl. lat. potiö 

werde teilhaftig, bemächtige mich, potior bemeistere mich, 
erlange, s. päti-\ WH II 350f. (mit Lit.), Szem, Sync 365f., 

378f., Bohl Iin, Rasmussen, Morphophon 220f. 

patangä- Adj. fliegend (RV 1,118,4.5), m. Vogel, geflügeltes Roß, 
Sonne (RV +), geflügeltes Insekt (Br, Up +), patangarä- Flie¬ 
ger (RV 4,40,2; Augenblicksbildung, s. AiGr II 2,21 (>)\pataga- 

m. geflügeltes Tier, Vogel (Mn +). - Mi., dard., ni., pä. patan- 
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ga- m. Heuschreck, wolapöri patdng Schmetterling, u.a. (Tu- 
[Add] 7721 [s.u.]). - Zu PATX\ pat-an-gd- ist Ableitung zum 
Heterokliton *pat-r-/*pat-n-, das unter pdtra- erörtert wird. 

Vgl. AiGr II 1,202, II 2,137,544, Minard, Trois enigmes II 159T 
(387b). - Zu p° "geflügeltes Insekt’ („SB ... irrig [betont] patdnga-u7 
AiGr II 2,151) gibt es Nebenformen wie Lex. phadingä- f. "Grille’, 
pä. pat9 (s.o.) und Fortsetzer von *p(h)attinga-, *phattinga-, *pha- 
tinga- u.a. (Tu 7721); Hereinspielen eines nicht-idg. Wortes erwägen 
Kui, PMW 89 (mit Lit.), Tu, a.a.O. 

pataiicald- patdncala- m. N. pr. eines Mannes (SB); dazu wohl 
der Name (u.a. des berühmten Grammatikers) patanjali- m. 
(HiSS, u.a.; ~ BauSS pataiijala- m. N. pr.). 

Nach J. Przyluski, BSL 33 (1932) 91 f. ist °tancn gegenüber °tanf 
primär und bedeute „*Vogelu (~ patangd-\ Umbildung von °gd-y 
das als "gehend’ aufgefaßt wurde, durch °cald-). - Ganz unsicher; 
s. auch KEWA II 198f. 

pätatra- patatrin-, s.u. pdtra-. 

patarä- pataru-, s.u. PAT1. 

patäkä- f. Flagge, Banner, Wimpel (Br +); patäkä- f. dss. 
(buddh.. Lex.). - Mi., dard., ni., pä. patäkä- f., patäka- n. 
Flagge, u.a. (Tu[Add] 7726). - Nicht klar. 

Ableitung von PAT1 (AiGr II 2,266)? Möglicherweise nur volks¬ 
etymologisch an PAT1 angeglichen, vgl. o. patäkäpä. patäka- und 
vielleicht dard.-ni. Fortsetzer von *phatäkä- (s. Tu 7726.3). Anderer¬ 
seits könnte primäres pat° nach ep. + pata- "gewebtes Zeug’ zu jün¬ 
gerem pat0 umgeformt sein. - S. KEWA II 200, Tu 7726. 

PAT1, s. PAT'. 

pdti- m. Herr, Gebieter, Besitzer, Gatte, Ehemann (RV +; zur 
Flexion s. AiGr III 142f.). - Mi., ni. (vicll. auch nu., dard., 
s. Tu 2190, 13130), pä. pati- m. Herr, Gatte, u.a. (Tu 7727 
[mit Verweisen]; TuAdd 7727). - Iir., aav. paiti- m. Herr, Gatte 
(paidiiae-cä 'und dem Gatten’= Ved./7<i/ye, AiGr III 142,143), 
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jav. paiti- m. Herr, Gatte, ap. *daOa-path Zehnschaftsfuhrer 
(Hinz, NÜ 87; u.a., ApH 139, Mh, Fs Scherer 57f., Schm, 
CompLI 82), mp. späh-bed, np. sipäh-budy arm. (<iran.) spara- 

pet Heeres-Herr, General (Nyb, ManP II 153b, 177b). - Idg. 
*pöth 'Herr, Gebieter, Gatte* (schon idg. *dems *pöti- 'Haus¬ 

herr’, o. I 697, 699), gr. tiook; m. Gatte, Ehemann, lat. potis 

sum (possum) bin Meister, vermag, kann, hospes m. Gast- 
freund ('d'osti-poti- 'Gast-Herr’, Sommer-Pfister 116), got. 
brufy-fafrs m. Bräutigam, lit. päts (altpatis) m. Gatte, Gemahl, 
toch. A pats Gatte, u.a.; zu PAT2, pätni- s. bes. 

WP H 77f., Pok 842, Frisk II 584, Lehmann 83af. (mit weiterer 
Lit.); zu idg. *po//-vgl. A. Meillet, WuS 12 (1929) 17fT., AiGr II 2,307, 
Benv, Instit I 88 IT., C. Orlandi, SSL 15 (1975) 109f. Anm. 12, Bur, 
Skr 169 Anm. 1, besonders aber Szem, Sync 337IL, 357f., 362,364f., 
373 f, 386ff. (s. Frisk, a.a.O., Lehmann 83b, Bohl 12 f.). 

S. ferner u. ksetra- (+ päti-y o. I 436), vispdti-. 

patti- m. Fußgänger, Fußkämpfer, Fußknecht, Fuß-Soldat (AV, 

Käth +). - Mi., Assames.; pä. patti- m. Fuß-Soldat, u.a. (TuAdd 
7732ab). - lir., ap. pasti- m. Kämpfer zu Fuß, oss. fistcegl 

fest(ceg) Fußgänger (Abaev I 476). - Idg. *ped-ti- „*Fußgang“ 
(E. Risch, Fs Debrunner 391 = KS 334), Abstraktum zu päd-; 

dazu vielleicht (als Vfddhi-Bildung *pedtio-) Wl. pescias zu Fuß 
gehend (Fraenkel 562ab, mit Lit.). 

S. noch padäti-. Über °patti- s.u. PAD. 
Zu Älterem vgl. Liebert 182 und Anm. 2, AiGr II 2,639. 

pättra-y s. pätra-. 

pätni- f. Herrin, Besitzerin, Ehefrau, Gattin (RV +); sapätni- f. 
Nebenfrau (RV +, AiGr II 1,90; retrograd sapätna- m. Rivale, 
Nebenbuhler [RV (10. Mag<jala) +]; AV + säpatnä- von 
einem Nebenbuhler herrührend [s. AiGr II 2,128]). - Mi., nu., 
dard., ni., pkt. patti- f. Gattin, savattf- u.a. Nebenfrau, auch 
savokki- (*sapakni- [VS Hs. sapatknf-]), prasun süt-nän Mut¬ 
ter der Ehefrau (*der Nebenfrau?), bg. satä Nebenfrau; usw. 
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(AiGr I2 Nachtr 74, Bur, Skr 99, Tu 7742, 13130fT, 13342). - 
Iir., jav. damqnö.padnf-, nmänö.paOnF-(. Hausherrin, ha-pa0nf- 

f. Nebenfrau, man. sogd. öß’m-bn 'lady\ /w'jic, chwaresm. 
pn(’-m) Nebenfrau (*hapaOni°), mp. bäm-bisn Königin, posto 
fo/j Nebenfrau (VmpdOnii ~ ved. sapätni-)y u.a, (Gersh, 

Gramm 25, 47, 61, 159, KEWA II 202, 622f., Szem, Sync 
337 Anm. 5 [mit weiterer Lit.], Skj, CompLI 401, 403). - Idg. 
*pdtnihr (s.u.), gr. rcotvia (myk. po-ti-ni-ja) f. Herrin, altlit. 
vies-patni f. hohe Frau, Herrin; zu päti-. 

Zum Verhältnis idg. *pötnihr : *pöti- s. Älteres in AiGr II 2, 281, 
307, 393, 414f, Bur, Skr 247; in neuerer Zeit Szem, Sync 389fT., 
mit reicher Lit. (gegen primäres *pot-\ patni- usw. aus „*pöti-n?s. 
Frisk II 586f., Chantraine 932af), G. E. Dunkel, Gs Cowgill 23,27f., 
35 (Einfluß der Vorform von räjni-\ ähnlich A. Leukart [briefl., 
29. 1. 1988]: Analogie und Reimbildung schon auf [spät-]idg. Niveau; 
*reg-n-ih2- *pöt-nihr [statt **pöti-ih2-]). - Zum Lautlichen vgl. 
Pet, Lar 130, 143ff., 147, 153f, 21311; Lindeman, Introd 60; J. S. 
Klein, LarTheor 261; C. J. Ruijgh, LarTheor 462. 

Über fragliche weitere Anschlüsse s. KEWA II 203. 

pätman-y s. PA T\ 

pätra- n. Flügel (eines Vogels), Feder (YV, Br +; RV (+] in 
Kompp. wie äcchinna-patra- mit ungebrochenen Flügeln, 
satä-patra- mit hundert Flügeln; SrSü 'Blaif). - Mi., nu., 
dard., ni., pä. patta- n. Flügel, Feder, Blatt, usw. (Tu 7733 
[s.d.; mit Verweisen], TuAdd 7733). - Zu PAT{. Ved.patr-a- 

(s.u.) fußt auf einem Heterokliton *pat-r-/*pat-n-y vgl. *pat- 

an° in patangädieses ist iir. (jav. patara-ta- 'geflügelt’, 
Gersh, Hymn 270f.) und idg. Alters (heth. pattarn. NomAkk- 
Sg, paddan-as GenPl 'Flügel’, nhd. Feder; altkymr. eterin 

Vogel, atan Flügel, usw.): WP II 20f, Pok 826, Frisk II 613, 
Kluge-Seebold 206b. 

Die Schreibung pättra- sagt nichts zur Etymologie aus; s. HofTm, 
MSS 33 (1975) 49 Anm. 3 = HoffmA 548 Anm. 3; pdt-atra- n. Flügel, 
patatrin- beflügelt (RV +) sind somit anders zu beurteilen als pätr-a- 
(AiGr H 2,170). - Der -r-(-n-)-Stamm *pat-(a)r- vielleicht auch in 
patar-a-y pa(dr-u-y o. II 71 (Benv, Orig 14, AiGr II 2,137). Zu be- 
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achten KoivEvidenz 91.- Keineswegs vorzuziehen Bur, IndT 7 (1979) 
158 (pätra- ~ gr. jueiaXov 'Blatt’, JüS pallava-; trenntp° von PAT1). 

patvan-, °pätvan-, s.u. PAT1, o. II 71, 72. 

[PATH: Aia. Wurzelansatz ohne sprachwissenschaftlichen Wert. 
Brt Sü api-päthay0 erweist sich als volksetymologische Umge¬ 
staltung von api-päday0 'betreten lassen’ (: PAD); Dhä path 

'werfen; gehen’ ist unverwendbar. Hoftm, KZ 79 (1965) 180ff. 
= HoflniA 171 fFJ. 

path-, pathis. pdnthä 

PAD treten, gehen, fallen, niedersinken (RV + [°padyatey z.B. ni 

padyate legt sich nieder, ni pädyate beschläft]; RV, Br [°]prä- 
damäna- sich hin und her [auf den einen und anderen Fuß] 

fallen lassend, stampfend, Stru, ZDMG-Suppl. III 2,977ff., 

Goto 72, 280 Anm. 650), Perf. papäda (RV), pede (Br +), 

Aor. apädi, apadran (RV), apadi (SR),patthäs(AV), apadmahi 

(VS), Neubildung (a)patsi, apatsata (dazu Narten, Aor 167), 
Fut. ni-patsyate (Käth +); sdm-panna- zugefallen, gelungen, 
wohlgeraten (Br +), pattave zu fallen, zugrunde zu gehen 
(RV); Kaus. päday zu Fall bringen (RV [2,11,10], AV +, Aor. 
apfpadat AV -f; Jamison, -dya- 148), api-päday0 betreten 
lassen (Käth +, s. [PATH]), Desid. pits° (Br +); ava-päd-as 

vor dem Fallen (RV), ni-pad-as des Schlafengehens (VdhSü; 
Wüst, ApSt 195, 197 Anm. 16), nis-pdd- f. Auswurf, Exkre¬ 
ment (RV, YV), pari-pdd- f. Falle (RV), sam-patti- f. Über¬ 
einkommen, Zutreffen (Käth +), prati-patti- f. Abschluß, 
Erlangung (Sü +), ava-pädd- m. Fallen (Käth, Br). - Mi., 
nu., dard., ni., pä. sam-pajjati hat Erfolg, sam-padä- f. Erfolg, 
sam-panna- erfolgreich; usw. (Tu S. 437b, s.v. PADl\TuAdd 
1195, 1814, 7511, 7777). - Iir., jav. nF... paiöiiamnö sich nie¬ 
derlegend (~ ved. nipady0), paiöiiäite er könnte hineingera¬ 
ten, u.a. (Kel, Verbe 120); vielleicht aav, °pasti- (s.u.); ap. 
ni-padiy im Hinterhalt (Wüst, ApSt 1940T, Schm, Bis 60); 
khol. nu-vad- rto lie down’, buddh. sogd. npyÖ-, chwaresm. 
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'nb'zy- niederlegen (*ni-päday°)t mp. nibastan sich nieder¬ 

legen, u.a. (Gersh, Gramm 85, 106, Emm, SGS 58, Bai, Dict 
189a, Samadi 117f.). - Idg. *ped 'den Fuß aufsetzen, treten, 
♦fußwärts gehen - fallen* (H. Rix, KZ 89 [1976] 278f.), s. 
päd-, padä-; vgl. ae. ge-fetan fallen, aksl. pasti {padp) fallen, 
lat. pessum zu Fall, zugrunde, u.a. 

WP II 23, WH II 296, Pok 791, Lehmann 121b; Wack, SbAk- 
Berlin 1918, 381 Anm. 2 = KS 300 Anm. 2; s. auch KJi, Altarm- 
Verbum 217, Szem, Fs Palmer416, H. M. Hoenigswald, FsKnobloch 
168, 170 Anm. 18. 

Mitunter gehen PAD und PATy durcheinander (weshalb PATy 
mit pati-t* gegenüber pat-t° [~ PAD\ auswich, o. II 72); vgl. Wack, 
a.a.O. 381 Anm. 1 = 300 Anm. 1, AiGr I2 Nachtr 64 (mit weiterer 
Lit.), Hoffm, KZ 79 (1965) 181f. = HotTmA 172f. - OfTen bleibt 
die Zuordnung von aav. auuapastöis zu PAT1 (o. II 71) oder aber 
zu aia. PAD, °patti-, vgl. RV 1,105,3 mä ... .sw ava pädi diväs pari 
'möchte jene Sonne nicht vom Himmel Fallen’ (~ Y 44,4 'wer be¬ 
wahrt das Wolkengebäude vor dem Herabfallen [auuap0]'): Wack, 
a.a.O., KEWA II 202. 

päd- m. Fuß (RV 4-; NomSg pät [apät Tußlos’], AkkSg pädam, 

NomAJkkDu padä; InstrSg padd, AkkPl padäs, LokPl patsü, 
AblDu padbhyäm, InstrPl padbhis [o. II 69], u.a.; AiGr I2 
Nachtr 92, III235 f.); vom AkkSg pädam ausgehend päda- m. 
(RV +; s. AiGr II 1,57,91, III 319). - Mi, nu, dard, ni, pä. 
päda- m. Fuß, usw. (Tu S. 437b, s.v. päd-2; TuAdd 8056, 
8075). - Iir, jav. pad- m. Fuß (Kel, NR 374ff ); ap. päda- m. 
Fuß (~ ved. päda-), khot. päa-y parth. pdy mp. np. päy, oss. 
fad Fuß, usw, (Abaev I 414, Emm, SGS 305, Bielmeier, Unters 
237, Bai, Dict 228a). - Idg. *ped- (~ *podL, *pd- -*■ *[bd-], s.u.) 
'Fuß’, arm. otgr. (dor.) Trug, GenSg tcoöoc, DatSg myk. 
po-de, ae. fit (NomPl Teet*, german. *fdt-iz), lat. pes, ped-is, 

usw.; Frisk II 587f., Lehmann 121af. (mit Lit.); Kur, AkzAbl 
261f., 286, E. P. Hamp, ZCPh 34 (1975) 20fT., Sommer, Nachl 
14, J. E. Rasmussen, Colllnd I 72, 107, Morphophon 25111, 
305. 

S. ferner pädbisa-, patfiPADy paddpadäti-, pddya 
pädü-. 
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Die Schwundstufe */pd/ - *[bd] (Mh, LI 99, 110) in RV 7,104,17 
upabdä- m. Geklapper, Gepolter, Getrampel, 'noise of going’, 
RV + upabdf- m. dss. (s. Keith, AitA 253 Anm.), RV 7,21,2 dürä- 
upabda- weithin polternd, vgl. jav. +upa.bde am Gebirgsfuß, 
(Kel, NR 375), fr ab dö. dräjah - n. Länge des Vorfußes (= *prabda- im 
Ni., Tu 8702), bi-bda- zweifache Fessel, gr. ercißöa(i) Tag nach 
dem Fest; AiGr II 2,75, III 236, KEWA II 249, Frisk I 536. 

Zu dem mehrstämmigen pad-fpäd(a)- als Komp.-Glied s. AiGr 
II 1,55,57 (— AV pad-ghosäSB päda-mäträ-: ÖB + pän-nejana- 
[o. II 54]), 62,91,241 f. (°pad-ä- als Hinterglied, z.B. ved. dru-padä- 

'Holzpfosten1 < '*Holzfuß habend1; Simplex padd- im RV, AV nicht 
'Fuß1: AiGr II l2 Nachtr 20,34f.). Als Femininum von Adjektiv¬ 
komposita findet sich neben °pdd- (RV a-pdd- f. 'fußlose1) ererbtes 
°pad-f-, RV a-pädi- f. fußlose, catus-padf- f. vierfüßige, usw.; vgl. jav. 
qYmö.paiÖi- f. Spangen an den Füßen tragende, gr. äpyupö-TieCa 
f. die mit silbemen Füßen (AiGr II 2,388, Sommer, Nomin 53 und 
Anm. 2; F. Bader, BSL 66 [1971] 207). 

Idg. Alters ist die Formel dvi-päd- cätus-pad- 'Zwei- und Vier¬ 
füßler1 (RV +), auch bei A$oka (dupada-chatupadesu) und im Pkt.; 
mp. dwp'd- ~ ch’lp'd-, mit anderer Wortwahl für 'Fuß1 im Jav. (s. 
Schm, Di 13); vgl. umbr. dupursus peturpursus, lat. bipedum ... 
quadripedum. Weiteres Material und reiche Lit. bei Schm, Di 12 f., 
210fL; s. R. Lazzeroni, SSL 15 (1975) HT., ASGM 28 (I987[89J) 3ff. 

padd- n. Tritt, Fußstapfe, Fußspur, Fährte, Schritt (RV +). - Mi., 
nu., dard., ni., pä. pada- n. Tritt, Schritt, Weg, usw. (Tu 7747 
[mit Verweisen]; TuAdd 7747,7752fT., 9379). - lir., aav. pada- 

n. Fußstapfe (Y 50,8 padäis... izaiiä ~ ved. iläyäs [ijds] pade, 
o. I 187, mit Lit.), jav. pada- n. Fußstapfe (Vd 2,24 pasäus ... 
paödm ~ RV 1,67,6 padänipasvdh 'die Fußspuren des Viehs’, 
Schlerath II 163b), wohl auch ap. pati-padam kar, etwa 'rück¬ 
gliedern’ (DB 162; s. Wüst, ApSt 199f., Schm, Bis 53), garma- 

pada- m. Name des heißen 4. Monats, Juni-Juli (o. I 513; 
vgl. Suär bhädra-pada- m. der 5. Monat, August-September, 
u.a. [s. Tu 9447IT., TuAdd 9447]); mp. np. pay, pasto pal, 

oss.fced Fußspur, u.a. (Morg, Voc 56, Abaev I 427). - Idg. 
*pedö- Tritt, Fußspur’ (~ *ped 'treten’, *ped- 'Fuß’, s. PAD, 

päd-), arm. he( Fußspur, Spur, an. fei Schritt. 

Davon abzusetzen idg. *pedo~ 'Fußstelle, Boden1, gr. neöov n. 
Fußboden, Boden, heth. <pi-e-da-an> Ort, Stätte ([pedan] < *pcdom> 
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Eich, LautgEl 144 Anm. 65), u.a.; s. E. Risch, MusH 2 (1945) 20 
Anm. 9 = KS 117 Anm. 9, vgl. auch Sommer, Nomin 39ft, Szem, Fs 
Palmer 416. Im RV ist padä- wohl durchgehend fSpur, Fährte’ u.dgl. 
(mit fallweiser Übertragung zu 'Wort, Rätsel wort’ [s. GeRV I 424 ad 
3c, 5d], 'Versglied, Pada’), nicht notwendigerweise 'Stätte, Ort’ (an¬ 
ders Lüders, Varuqa 303 fT.); ein Zusammenflüßen von *pedö- 
'Spur* und *pedo- 'Stätte’ in padä- ist unwahrscheinlich. - Nicht der 
ältesten Sprache gehört padä- 'Fuß’ an (s.u. päd-\ °pad-ä- "Tüßig’ sei 
idg. Erbe, AiGr II 1,241 f). 

In padä- ~ RV ni-pädä- m. 'Niederung’ soll sich nach AiGr II 
1,101, II 2,65f., III 236 ein idg. Ablautunterschied *pedo-/*°podo- 
fortsetzen. 

Finnougr. Entlehnungen bei Joki 303, Katz, Habilschr 314. 
Über pada-vf- s.u. VA Y1. 

padati- Adj. zu Fuß gehend, m. Fußgänger, Fußknecht (TB, Sü 
[ä-p°, a-p° 'nicht zu Fuß gehend’, Cal, ZDMG 53 (1899) 699 
= KS 73, AiGr II 2,270]; Pap [6,3,52], ep. +). - Nicht zu tren¬ 
nen von mp. payädag ((pd’tk1)), np. piyäda 'zu Fuß gehend, 

Fußsoldat’, vgl. noch khot. päuy päyai 'pedestrian’ (< *padä- 

tiya- und [?] *padätaka-y Bai, Dict 229a,b), u.a. - Wie patti- 

zu päd-. 

Die Ableitung ist nicht klar; Referat verschiedener Erklärungs¬ 
versuche in AiGr, a.a.O. und II 2,639, Liebert 182f., KEWAII 205f. - 
Herleitung von ved. °padäti- aus dem Iran. - woraus pkt. päyakka-, 
hi. päyak 'Fußsoldat’ u.a. stammen (Tu 8097) - ist nicht erweisbar 
(s. die Lit. in KEWA II 205; Nyb, ManP 11 147b). 

pädi-y nur RV 1,125,2 AkkSg °im. - Nicht klar. 

Nach GeRV I 174 (ad 2d) 'Vogel’; s. jedoch zur Stelle Old, Not 
I 129, S. W. Jamison, Gs Cowgill 90. *- Zu Älterem vgl. WH II 273. 

padma- m. n. Lotos, Wasserrose, (Blüte von) Nelumbium speci- 
osum (RV~Kh \padmd-nemi- mit Lotos umkränzt,padma-üru- 

f. deren Schenkel der Lotos ist, u.a.], MS \padmäsanä- auf 
dem Lotos sitzend], Up \padma-sundari- f. die wie ein Lotos 
schön ist], ep. +; Sha 182f., mit Lit.), padma- Adj. lotosfarbig 

(Br); übertragen '10 Milliarden’ (Br +; AiGr III 376). - Mi., 
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dard., ni., pä. paduma- n. Lotos, usw. (Tu 7769 [mit Verwei¬ 
sen]; s. TuAdd 7770). - Nicht klar. 

Die Bildung wirkt indonrisch; ein Lehnwort bleibt bei dieser 
Bedeutung freilich möglich (zu Entlehnungen aus p* andererseits 
Vasmer I 37). - Über das Benennungsmotiv einer indoar. Bildung 
ließen sich nur Vermutungen anstellen; zu iir. *ni-pad 'sich (zum 
Schlaf) niederlcgcn* (o. II 76 f), vgl. das abendliche Sich-Schlicßen 
('Schlafen") der Lotosblüte? Zum Formalen s. mp. /nibem/ (npdni) 
'prostrate' {*-padtnan^ Nyb, ManP II 141a); auch auf iran. *padma- 
(wenn in chwaresm. pöm 'soff u.a., s. D. N. MacKenzie, BSOAS 34 
[1971] 85) ist hinzuweisen. 

pädya- Adj. auf den Fuß bezüglich, zum Fuß gehörig (RV +); 
pdd(i)yä- f. Flur. Fußtritte, Hufschläge (RV; Lex. 'Weg, 
Pfad’). - Mi., dard., ni., pkt. pajja- n. Wasser zum Füße- 
waschen, pajjä- f. Weg, u.a. (Tu 7776, 7778f.). - Iir., vgl. jav. 
paidiiä- f. Sehne (von Mensch und Tier), chwaresm. pzy Sehne 

(*padiä-), pasto phi dss. (Skj, CompLl 398, 408), u.a. ([Emm]- 
Sk II 87, mit Lil.). - Ableitung von piid-\ vgl. gr. tce(ö<; 'zu 
Fuß gehend’. AiGr II 2,810,840, Frisk II487, Chantraine 868. 

Zur Frage der Erbverwandtschafl von lat. °pedius, lit. flpedis 
'-füßig’ s. WIII II, anders Chantraine, a.a.O.; vgl. ferner KEWA II 
207f., Kluge-Seebold 217a. 

PAN1 bewundern, bewundernd preisen (RV [pandy° Akt. und 
Med., panäyata, pänanta; s. zu diesen Formen HofTm, MSS 
19 (1966) 69f. = HofTmA 462E, Jamison, -äya- 96f., Goto 
206 und Anm. 411 fT., IIJ 31 (1988) 309f.]), Perf. papana,papne 

(RV; Jamison, a.a.O. 97 Anm. 44, Goto 206 Anm. 413), Aor. 
panista (RV; s. Narten, Aor 168); panild- gepriesen (RV); 
Intens, panipnat- (RV +); panayäyya-, pamiyya- bewunderns¬ 
wert (RV), panasy4' sich bewundernswert zeigen, panasyu- 

bewundernswürdig (RV), panitär- preisend (RV), pdnfyas- 

(RV -I-), panyas- (RV) sehr wunderbar, pdnistha- wunderbarst 
(RV), pänya- bewundernswert (RV),panvä etwa: auf bewun¬ 
derte Weise, unter Beifall (RV 1,65,4; s.u.); dazu einige jün¬ 
gere Formen mit -n-, die o. II 69f. s.v. PAN1 aufgeflihrt 
sind. - Die Herkunft von PAN1 ist umstritten. 
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G. E. Dunkel, Gs Cowgill 18 nimmt eine Rückbildung aus vipan” 
an, das als vi-pan° aufgefaßt worden sei, aber als vip-aif zu vipra-, 
VEP gehöre. RV vipanyü- 'wetteifernd’ (1,22,21 vipräso vipanyavah 
u.a.), vipanyä- f. '(geistige) Erregung, Begeisterung’, vipanyämahe 
vielleicht 'wir erregen uns’ (RV 1,180,7) stellt unabhängig davon auch 
T. Goto, IIJ 32 (1989) 281 ff. als vip-an0 zu vipra- usw. (gegen Thi, 
Fs Risch 159fr., der für diese Formen von einer abweichenden 
Wurzel pan 'sich abmühen’ ausgegangen war [s. jetzt T. Oberlics, HS 
105 (1992) I6f.)). - Primäres pan1 wurde mit av. *span in jav. spaniiah- 
'heilvoller’, aav. jav. sp?nta- 'heilvoll, wohltuend’ usw. verbunden 
(Geiger, AS 61T., AiGr 11*2,451, 567, J. Gonda, Orions 2 [1949] 195IT. 
= SelStud II 5141T.). Doch gehen die av. Wörter wegen khot. ssan" 
auf *cuanzurück (Bai, Dict 394f); allenfalls könnte in av. *span ein 
Zusammenfließen von iir. *cyan° und *spant> vermutet werden (s, 
die Lit. in ICEWA II 208f; dort auch zu weiteren Anschlußversu¬ 
chen [wie *pen(H)~ ~ *s-pen-d- 'feierlich (beim Opfer) verkünden’, 
lat. spondeö usw.)). 

Bur, BSOAS 33 (1970) 51 f. trennt RV 1,65,4 panvd (~ panih) 
von PAN' 'bewundern’ ("/?//- vielmehr zu lat. penus 'Mundvorrat’); 
der Kontext fordert dies nicht, s. Renou, EVP 12 (1964) 13,86. 

pänthä- m. Weg, Pfad, Bahn (RV + [Stämme pänthä-ipathi-l 

pa(h-, s.u. Idg.; NomSg pänthäs, AkkSg pdnthäm, NomPl 

pdnthäs; InstrPl pathfbhis, LokPl palhisu\ GenAblSg pathas, 

LokSg pathi\ AkkPl pathas, u.a.; sekundär AV + pdnthän-as 

NomPl [nach ddhvano. I 68] und -/-stämmige Kasus wie 
RV + GenPl pathfnäm; AiGr III 306fT.); in Kompp. pathi0 

(z.B. °krt-, s.u.), °palhi- (ä-patlü- auf dem Weg gehend [RV 
5,52,10], u.a.), °panthä- (atürtapanthä- dessen Weg nicht über¬ 
schritten wird [RV], u.a.), selten bzw. spät C)pa(n)tha- (AiGr 
II l,56f.); päthya- zum Weg in Beziehung stehend (YV +), 
pathyä- f. Weg, pathyd- revdti- f. 'reicher Pfad’, eine Genie des 
Wohlstandes (RV [u.a., s. AiGr II 2,840; E. Pirart, BEI 5 
(1987) 287fT.]). - Mi., nu., dard., ni., pä. pantha- m. Pfad, 
usw. (Tu 7785 [mit Verweisen], TuAdd 1774,7785). - Iir., jav. 
pantd NomSg, pantqm AkkSg (auch °tänj/?i, NomPl °tdnö [wie 
ved. pdnthäns.o.]), aav. paßö AblSg, paiOF LokSg, paOö 

AkkPl, paOqm GenPl, padzbis InstrPl Jav. paüa InstrSg, usw. 
'Weg’; ap. <p0im> AkkSg den Weg (s.u.); khot. pande Weg, 
Pfad, mp. np. pand Pfad, Ratschlag, oss. fazndeeg Pfad, Weg, 
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sughniWeg, usw. (Abaev 1446, Emm, SGS 308fF., Morg 
bei Kur, Apoph 377 Anm. 24, Sliughni 56b, Bielmeier, Unters 
239, Bai, Dict 21 laf.)- - lüg. *pent-oh2-s/GenAblSg *pnt-h2-es 

(s.u.), iir. *pdntäs/*pathas (woraus av. pantä/paOö; ved. 
*päntäsfpathäs ist zu pdnthäs/path0 ausgeglichen); in den 
verwandten Sprachen entsprechen Bildungen von *pnt-f 

*pont-, z.Tl. mit sekundären Bedeutungen: aksl. pp/6 m., 
apreuß. pinfis, gr. n6cxo<; m. fWeg’; gr. rc6vro<; m. 'Meer1, arm. 
hown Turf, lat. pons m. 'Brücke, Steg’. 

Zum Material und zur Semantik s. Frisk II 579, Lehmann 117b, mit 
der älteren Lil. - Die vor-iir. Bildung mit archaischem Ablaut ist 
seit 1893 (H. Pederscn, KZ 32,269) erkannt (vgl. Slru, Glo 43 [1965) 
2130'., Gmür, M6m 155f., Mh, Krat 33 [1988] 9); der Nachweis des 
laryngalbedingten -/-/-^-Wechsels im iir. Paradigma bei Kur, a.a.O. 
377 (vgl. Et I 46f.). Über die Vokalisierung der idg. Vorform (sicher 
*pEnt-Eh2-s, Mh, LI 136 Anm. 159) herrscht keine Einigkeit: *pen(- 
ohj-s (Schi, Spr 15 [1969] 154 Anm. 62, Lindeman, Introd 88) wird 
nach Katz, Ilabilschr 313 durch die beiden Entlehnungen ins Finno- 
ugr., syrjän. padu.a. bzw. ostjak. p?nt 'Weg’, bestätigt (ältere Lit. bei 
Joki 300, Redci, Sprachk 74); anders A. Sihler, Lg 45 (1969) 260f. 
(*PenteH-s\ Kui, 1IJ 1 (1957) 91, E. P. Hamp, Lingua 34 (1974) 231 
i*pöiUeH-s), D. Q. Adams, KZ 97 (1984) 232 Anm. 4 (*pöntoH-s)y 
J. E. Rasmussen, AcLH 20(1987) 82 (*pdwtö/ir.y); stärker abweichend 
Bee, MSS 50 (1989) 11. Erklärungen, die nicht letztlich von *pEntEhrf 
*ptUh2- ausgehen, verdienen keine Gefolgschaft (s. Szem, Einfüh¬ 
rung3 177 [mit Lit.); dagegen richtig W. Meid, Krat 16 [1971(73)] 46; 
vgl. Mh, ZPSK 34 [1981] 433 Anm. 18, LI 136 Anm. 160, mit Lit ). 

Iir. *pantä~/*path- erscheint mehrfach in ved.-av. Textfiguren: 
s. KEWA III 654, o. I 253 zu rjü° path° u.a.; o. I 427 zu patho ... 
ksi°; RV rtdsya pdnthäh — jav. asahe pantqm u.a. (vgl. Wack, KZ 
55 [1928] 105 und Anm. 1 = KS 332 und Anm. 1); RV syondn pothäh 
— jav. huuäiiaonatjhö paniänö u.a. (Schleralh II 163a); gegen eine 
iran. Entsprechung von ved. pathö radantf jedoch Wüst, ApSt 266f. 
Anm. 37. - Auch außer-iir. Kombinationen sind vorgeschlagen wor¬ 
den, so RV + pathi-krt- 'Weg bereitend’ — lat. ponti-fex(Wack, Brahm 
33f, WH II 337, KEWA III 751, Camp, SCO 32 [1982) 29IfT.), RV 
uritm ... pdnthäm — gr. EÖpea Ttövtov (LanibAdj 224). 

Zu ap. (pOi-> = /pa(n)0i-> bestellen verschiedene Interpretatio¬ 
nen; s. die Lit. in Apll 140, Kli, LautgEt214 Anm. 14, Bee, a.a.O. 7ff. 

RV paihe-srha- 'auf dem Weg befindlich’, als Analogie nach rathe0 
erklärt (AiGr II 1,211,212, II 2,307,308; wie RV d-pa(hhv nach 
raihi-, AiGr II 2,408), enthält nach Schulze, KS [Nachtr] 801 Anm. 
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5 die „regelrecht gebildeten LokativfornilJM. - Hierher Pän panthaka- 
'auf dem Weg gezeugt'» wohl 'Bastard' (Thi, ZDMG 91 [1937J 114 
= KS 304); vgl. nhd. Bankert, Batikkind. 

Zum Etymon von idg. *pent- 'Pfad* s. die Lil. bei Lehmann, 
a.a.O. (~ nhd.finden) bzw. in KEWA III751 lil. pinti 'flechten'). - 
Zu päthas- s.d. 

Über paripanthin- 'Wegelagerer' s.u. pariparin-. 

pannagä- m. Schlange, Schlangendämon (Suparn, AVParis +). - 
Mi., singh., pä. pannaga- m. Schlange, u.a. (Tu 7788). - 
Nicht klar. 

Der Anklang an (°)panna- (PAD) und *ga- 'gehend' ist wohl 
volksetymologisch bedingt (s. KEWA II 211, mit Lit.). - Fremdwort 
(~ Su$r panasa- 'eine Schlangenart' (doch s. dazu Bur, 1JDL 12 
(1983) 10J)? Vgl. H. Berger, ZMDG 112 (1963) 420. 

papt-, s. PÄ2. 

päpuri- s. PAR1. 

päpri-y s. PAR bzw. PAR1. 

PA\\ s. PA Yn. 

päyas- n. Milch, Milchslrom (übertragen auch 'Saft, Samen, 
Lebenskraft’ u.a.) [RV +], payasä- saftstrotzend (AV; JB 
°payas-aAiGr 11 l2 Nachtr 36), pdyasvant- milchreich, saft¬ 
reich (RV +), payasvin- milchreich (MS +; s. AiGr H 2,918). - 
Mi., dard., ni., pä. paya- n. Milch, Saft, u.a. (Tu 7790 [mit 
Verweisen], TuAdd 8099). - Iir., jav. paiiah- n. Milch; sughni 
päy saure Milch (wenn *payäh, s. Morg, Shughni 65a; ande¬ 
res bei Morg, Voc 55,56). - Nomen instrumenti zu PAYn 

(~ RV payasä pipäya, payasä pinvamänah, pdyate päyobhih), 
Nowicki 72 f. 

PAYn (~ PAYy s.u.) schwellen, strotzen, voll sein, reichlich 
strömen (RV 4- [pinvänä-, pinvire, pinvantpinvafe, °d\ s. 
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AiGr II 2,418, Joachim 106f., mit Lit.]; piyäna- strotzend, 
voll [RV 1,79,3; s. Joachim 107]; päyate RV 1,164,28 ist Kunst¬ 

bildung nach folgendem päyobhih [s.u. päyas-], Goto 206); 

Pcrf. pipäya, pipyathur; pfpivämspipyiis-F-7 u.a.m. (RV; 
Joachim 107 und Anm. 283f., mit UL); prä-pita- strotzend 

(RV 7,41,7), pm-pina- dss. (AV+), ä-pFta- aufgequollen (RV 
8,9,19; AV + ä-pFna- dss.); äpaya- f. Name eines Flusses 

(RV 3,23,4; , ♦Anschwellende“, HolTm in KEWA III 752?), 
a-pF-t- versiegt (RV 7,82,3 dpinvatam apitah, AiGr I2 Nachtr 
55). - Mi. usw., s.u. payas-; ferner Tu S. 465a, TuAdd S. 66b, 
s.v. PL - Iir., jav. fra-pinaoiti bringt zum Gedeihen, macht 
schwellen (Vd 3,31), fra-pinuuata schwoll hin, floß hin (Yt 
19,51, vgl. ved. pi-nv°\ iir. *pF-nau- oder älter *pi-naH-, Wack, 
Fs Jacobi 2 = KS 418), (a)pipiiüsF- f. die (niclU-)säugende 
(Vd 15,8; = ved. pipyusiL), vgl. jav. paeman- n. Muttermilch, 

mp. pem Milch, pFh fett, khot. pF fett, np. pinu saure Milch, 

u.a.m. (Abaev I 477, Bai, Dict 238a, 252b, [EmmJSk 11 87). - 

Idg. *pei(H, s.u.), lit. pyti melk werden, Milch bekommen, 

papijusi karve beim Melken die Milch nicht mehr zurück¬ 

haltende Kuh, pienas Milch, gr. mpeA.fi f. Fett, Schmalz; 

Weiteres vgl. u. pFyiisapfvan-, pFvas- (s. auch peru-). 

WP H 731T, Pok 793 f., Fraenkel 585b (mit Lit.), 599b, Frisk 

II 532. 

Die Argumente für eine Set-Wurzel sind wohl stärker, als aus 
Joachim 106 Anm. 278, AnttSchweb 60f. hervorgeht (s. ferner Kur, 
AkzAbl 313 Anm. 10); vgl. ved. °pfta°pFna- (und Wack, a.a.O.), 
andererseits außer-iir. Formen mit *piH/*peiH (s. Rasmussen, Mor- 
phophon 27; t,*peyH-... seems to be supportcd by the Lithuanian 
accent", AnttSchweb 60). Andererseits sind AnipForrnen weder im 
Aia. (a-pi-t-, pf-pP) noch im außer-indoar. Verglcichsgut (s. pitii-) zu 
übersehen; mit Beeinflussungen durch andere Wortsippen ist zu 
rechnen (AnttSchweb 61). Nur indoar. scheint PYÄ zu sein, das mit 
PA Yn sicher zusammengehört, aber wohl nicht ins Idg. transponier¬ 
bar ist und sich für eine Schwebeablaut-Konslruktion (**pei-elf) 
nicht eignet (AnttSchweb, a.a.O.; anders Bee, Dev 169). - Zu be¬ 
achten Joki 302, Katz, Ilabilschr 237. 

Zu Präsens pi-nv- -* pinv-a- gehört wohl auch Br + pinvana- n, 
ein Kullgefaß; AiGr 11 2,204. 
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PA Yn schmähen, tadeln, beschimpfen (RV Ipiyati, pfyant- (s. u.), 
u.a.) +); piyäru- schmähend, höhnend (RV), piyaka- m. 
'Schmäher’, eine Dämonengruppe (AV), pfyatnu- höhnisch 
(RV; auf piyant- fußend, AiGr II 2,170), pfyü- schmähend, 
hassend (RV; deva-pfyü- die Götter schmähend, AV, VS). - 
Iir.? Spekulationen mit mp. pfm ‘pain, sorrow1 u.a. bei Bai, 
Dict 213b, 263a; jav. piOe (Yt 10,84) gehört schwerlich hier¬ 
her, s. Gersh,Hymn230f.,mit Lit.-Idg. vielleicht *peiH(s.u.); 
vgl, got.ßjands, ahd.ß(j)ant u.a. ‘Feind’ (: RV 10,68,6 piyant 

wohl ‘höhnend1, AV 5,18,15 ‘Schmäher1, AiGr U 2,164), ae. 
ßon ‘hassen’, u.a. 

Zum idg. Ansatz s. Kluge-Seebold 208b (*pci-H ~ *pei-k in wesl- 
german. *faih-ipö f. 'Feindseligkeit’, nhd. Fehde), Bur, Skr 291. - Der 
Großteil der Fachliteratur folgt dem Ansatz in W. Schutzes bedeu¬ 
tender Jugendschrifl (s. Mh, LI 174 Anm. 320), KZ 27 (1885) 426 = 
KS 53 (*pe[i] - *PU z B. Pok 792f.; modernisiert bei Lehmann 102b, 
114b, Rasmussen, Morphophon 55: *pehj- in got. faian [belegt 
°anda) 'tadeln'). Daraus wurden etliche Verwandte von ved. piy° 
gefolgert, die aia. pä\ päy* zeigen, aber vielleicht allesamt fernblei- 
ben: s. päpä-y pämäti-, päyü-2. Nach Schulze, a.a.O. hierher auch 
TS, MS ut-pipite 'erhebt sich1 (als 'lehnt sich feindlich auf) u.a. 
(KEWA II 294f; wohl zu einer mit piy° nicht zu vereinigenden 
Wurzel pä(*pelf) gehörig (s. IIofTm bei Oett 498; andere Vorschläge 
referiert KEWA III 758; s.u. PÄ\ 

PAR übersetzen, sicher hinüberbringen, beistehen, fördern, be¬ 
wahren (RV + [piparti usw.]; s. J. Narten, Fs Pagliaro III 140fF., 
151 f_, 154f., auch zur Absetzung von PAR*)\ Imper. pdrsi, 
danach Aor. pärsat usw. (RV; s. Narten, Aor 39,46,170f.); 
Kaus. päray° hinüberbringen (RV +); partär- m. Retter (RV), 
pdpri- hinüberführend, rettend, heraushelfend (RV [1,91,21; 
8,16,11), AV, YV); zu pära- s. bes. - Mi. usw., s.u. pdrd- 
und vgl. Tu S. 473b. - lir., aav. {frajfrä ich will überschreiten 
(Y 46,10 [cinuuatö ... parat iim]\ jav. fra-päraiiarjhe du sollst 
hinüberbringen (Y 71,16 [tarn cinuuatö parat üm], Humb, 
Ga II 71), ni-päraiieinti sie führen zu, u.a. (s. Kel, Verbe 
152; Jamison, -dya- 102), aav. jav. paratu- m. Übergang, 

Brücke, mp. puhl, np. pul Brücke, mp. xwaröfrän (man. mp. 



86 pära- 

(xwrwpr’n)) 'sunset, west’, u.a. (s. Bai, Dict 215b). - Idg. *per 

'hindurchkommen, durchdringen, (Wasser) überqueren" 
(Benv, BSL 51 [1955] 36ff., J. Narten, Fs Pagliaro III 152 
Anm. 1 [die intransitive Grundbedeutung von idg. *per 

kommt im ved. Verbaiparadigma nicht zum Ausdruck; s. 
Hoffin, Spr 20 (1974) 20 Anm. 11 = HoffmA 332 Anm. 11]), 
vgl. gr. Tieipo durchbohre, durchdringe, Tiopoc m. Durch¬ 
gang, Furt, lat. portus m. Eingang, Hafen, Zuflucht, nhd. 
Furt, altruss. poromb Fähre, usw. 

Weiteres Material und reiche Lit. bei WP II 39f., Pok 816f. (dort 
auch zur angeblichen Versippung des idg. Verbs *per mit Adverbien 
für 'darüber hinaus’ u.dgl., s.u.pari); Frisk II492, Lehmann 108bf. - 
Vgl. bes. pärvanpälay°. 

PAR ist Anit-Wurzel; s. Narten, Aor 172 und Anm. 481f. (anders 
Rasmussen, Morphophon 229, 306: *per 'überschreiten’, aber *perh3 
'hinüberfahren’). 

pära- (Pronominal-)Adj. femergelegen, ferner, äußerst, höchst, 
jenseitig, überschüssig (u.a., RV +; mit teilpronominaler Fle¬ 
xion, AiGr III 585), m. Feind, Gegner (RV +); pari Adv. 
fernerhin, künftig (RV, ep. +). - Mi., dard., ni., pä. para- 

anderer, fremder, usw. (Tu 7793 [mit Verweisen]; TuAdd 
7793,7799j.l). - Iir., aav. parähu- höheres Leben [enthaltend] 
(Y 46,19 ~ RV 1,140,8 äsum päram 'höhere Existenz’ [o. 1147, 
mit Lit.], wohl auch SrSü, ep. + paräsu- 'sterbend, tot’ < '*das 
jenseitige Leben erlangend’), jav. parö.asti- f. jenseitige Exi¬ 
stenz, parö.asna- jenseitig, künftig seiend (°näi arjvhe ~ aav. 
parähu-, Schlerath II 157b, Fs Kuiper 149f.), pasto parün 

gestern (*para-azna-, o. I 154, Skj, CompLI 405; vgl. RV 10, 
95,1 pdratare... ähan 'an einem ferneren Tage’, Lsx.paräha- 

'der folgende Tag’). - Idg. *per-o-, nahestehend gr. rcepä dar¬ 
über hinaus, jenseits, rcepäv hinüber, jenseits, gegenüber 
(wohl Kasus eines Fern. *7iepa-); s. weitere erbverwandte 
Bildungen unter paramä-, paräs, pdrä, pari, parut. - 

WP H 32, Pok 811, Frisk II511; C. S. Stang, NTS 31 (1977) 2. 

Dazu wohl verbale Anschlüsse (~ PAR); vgl. die Lit. unter pari. - 
Über purds^prä s. bes. 
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Ap. para- 'Feind’ (= ved. pdra-) wohl nicht in DNa 47 <prtrm> 
AkkSg (s. die Lit. in ApH 137, S-W, IIJ 18 [1976] 59); nach Szem, 
CollMyc 332 Anm. 32 = ScrMin 1485 Anm. 32 könnte der ein¬ 
malige Beleg Fehler für *<prtnm> = /prtanam/ 'battle’ sein. - S. auch 
u. II 93. 

paramä- Adj. der fernste, äußerste, oberste, höchste (RV +), 

paramä-tä- f. höchster Rang (TS +), parama-jyä- wohl: den 

Fernsten beraubend (RV; o. I 604), parame-sthin- im Höch¬ 

sten stehend (AV +; J. Gonda, JAOS 105 U985] 439ff.). - 

Mi., ni., pä. parama-, parima- höchst, u.a. (Tu 7799d, mit 

Verweisen). - Iir., vgl. sogd. prßtm letzter (*parama-tama-\ 

(°)prm(w) (*paramam) Postposition (S-W, Fs Humbach 417f.). 

- Superlativbildung zu pära-. 

Außer-iir. Entsprechungen sind unsicher: *peremo- in lat. peren- 
die 'übermorgen’ (s. WH II 287) ebenso wie (vorkelt. ~ „illyr.“) 
*paramo- in ibero-lat. paramus 'Hochebene’ u.a. (AiGr II 2,752f., 
Krähe I 119, mit Lit. [Vgl. J. Untermann, StudPalaeohisp 73f.]). 

parasü- m. Beil, Axt, Streitaxt (RV +), parasu-mänt- mit einer 

Axt versehen (RV), parasvadha- m. Beil, Axt (ep. +; *°su- 

vadha-, AiGr I2 Nachtr 36). - Mi., nu., ni., pä. parasü- m. Axt, 

hi. parsä Beil, u.a.; auch mit *ph° (pä. pharasu- m. Axt); pkt. 

pamsu- m. Axt, aäkunpös große Axt (~ ep. 4- parsu- m. 'Axt’), 

usw.; Tu 7799h, 7947 (recte 7949), 7951. - Iir., vgl. SW-iran. 

*paraßu- in oss.fcercet fAxt’ u.a. (reiche Lit., auch zu Unsiche¬ 

rem, bei Abaev I 451, KEWA II 213, HI 752; s. ferner Bai, 

Dict 203b), yazghulami parus(*parasu-\ Morg, Shughni 59a). - 

Ursprungsgleich mit gr. 7ieAexu<; m. Axt, Doppelaxt, Beil; 

Frisk II 497, HI 168, Chantraine 875af., mit Lit. 

Die iir./gr. Formen sind lautgesetzlich auf *pelelcu- rückfuhrbar; 
eine Verankerung dieser Form im Idg. ist bisher nicht geglückt (gewiß 
nicht zu got. filhan 'begraben’ [Lit. bei Feist 152a] oder russ. pörok 
'Mauerbrecher’ [s. Vasmer II 409]; unbeweisbare „mesolith./vor- 
altidg.“ Spekulationen bei Wüst, pel [passim; bes. 7ff., 123ff., mit 
reicher Lit.]). - Ein Lehnwort bleibt denkbar; akkad. pilaqqu/pilakku 
kommt jedoch nicht als Quelle in Betracht, da nicht 'Beil*, sondern 
'Spindel, Stilett’ bedeutend (s. zuletzt die Lit. bei Mh, Afö 33 [1986] 
42 und Anm. 27). Vgl. noch KEWA II 213f., Lubotsky, System 42. 
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paräs Adv. fern, in der Feme, ferner, darüber hinaus (RV +), 
parastaram weiter hinweg (RV; AV + °räm\ parästät weiter¬ 
hin, weiter hinaus, oberhalb (RV +); parah-sahasrd- mehr als 
tausend (AV +), parah-satä- mehr als hundert (Käth, MS, 
Br +; u.a., AiGr III397); pard-'rhhu- oben eng (SB\paro-guru- 

oben schwer (JB; Hoffm, IIJ 4 [1960] 28f. und Anm. 21 = 
HoffmA 104f. und Anm. 21), parö-ksa- über den Gesichts¬ 
kreis hinaus, unsichtbar, unverstehbar (AV +; u.a., AiGr II 
1,314). - Mi., pj., vgl. pä. parokkha- unsichtbar, u.a. (Tu 7915 
[s. auch 7799]). - Iir., aav. par§ darüber hinaus, mehr als etwas, 
überlegen (Y 33,7; 34,5; vgl. 34,5 parö ... [daeuuäiscä ...] 
masiiäiscä mit RV 6,48,19 parö hi märtyair ... [deväir utä\, 

s. Hoffm, Airan 18 = HoffmA 75, Schlerath II 154b), jav. 
parö außer, parö.ardjastara- kostbarer 0*über den Preis hin¬ 
aus’, ved. parö0), ap. para jenseits (von) [ApH 136]; ferner- 
stehend oss. far-ast 'neun’ (< '*mehr als acht’, s.o. parah- 

sahasrä- usw.; vgl. KEWA III 752, Bielmeier, Unters 238). - 
Verwandt mit pära- usw., s.d. 

„Nom. Sg. m.“ zu pära- (LokSg pare), „mit adv. Endbetonung" 
(Pok 811 ~ WP II 32)? S. andererseits adverbielles *-e$/*-os in 
pur äs, gr. Ttpeo0 u.dgl. 

pärasvant- m. ein großes Tier, wahrscheinlich Nashorn (RV [10, 
86,18], AV +; H. Lüders, ZDMG 96 [1942] 50ff. = KS 517fF.; 
s. auch Renou, EVP 16 [1967] 148), parasvata- dem p° zuge¬ 
hörig (AV). - A3, palasata-, pä. palasata- Nashorn, phala- 

satam cammam (d.i. *pälass° < pärasv°) Vom Nashorn stam¬ 
mende Haut’ (Lüders, a.a.O. 53f. = 520f.). - Nicht sicher 
gedeutet. 

Umformung eines Fremdwortes ist möglich (s.o. I 443f., 459); 
doch kann auch eine Bildung auf °vant- 'mit etwas versehen’ vor¬ 
liegen (trotz AiGr II 2,890). Lüders, a.a.O. 56 = 523 erwägt *päras-< 
idg. *peles- 'Falte’ (~ nhd. Fal-te usw.); KEWA II 214 vermutet 
*päras- 'Knoten* (~ pärus-\ doch s.u. II 99). 

pärä Adv. fort, weg, über (RV +; in verbaler und nominaler 
Komposition, z.B. pärä-ay 'weggehen’, pärä-jay Verlieren, 
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besiegt werden’, usw.; RV 1,38,6pärä-parä, L. Renou, BSOAS 
10 [1939] 10), parätaräm weiter weg; parävät- f. Feme, Hin¬ 
wegwendung (RV +; Gegensatz arvävät-), parävata- in der 
Ferne befindlich (RV +; s.u.); päränc- (f. °äc-i~) in die Feme 
gewandt, fortgewandt, abgewandt (RV +; Gegensatz arvanc-\ 

paräkä- Feme (RV [nur °key °kät]), paräcäis weit weg, abseits 
(RV, AV), parädna- in die Feme gerichtet (AV +). - Mi., ni., 
pä. parä-jita- überwunden (= RV + pärä-jita- dss.), usw. (Tu 
S. 440b). - Iir., aav. para hin (in Y 53,7 para-cä... aorä-cä 'hin 
und her’ [jav. aoräca paräca], s. parävät- päränc- : arvavat- 

arvanc-, Hoffm, MSS 8 [1956] 9f. = HoffmA 390f., o. 1122), 
parä- fort, weg (mit Verben), jav. para- (z.B. para.äiöi 'geh 
weg!’), ap. parä- (z.B. parä-ay 'wegziehen, aufbrechen’); jav. 
*paräka- 'das Feme’ (in parö.kauuid-, +para.kauuistdma- das 
Feme [am besten] treffend — *paräka-vid[tama]-, Bthl, Wb. 
853, 859, Gersh, Hymn 250), parqs beiseite, weggewandt 
(Y 9,11), paräca fort, weg (Y 10,12; Schm, Fs Kuiper 137 
Anm. 17); khot. paräth- 'to seil’ (*parä-daQa-\ sogd. pr’-ny- 

'to lead’, u.a. (Gersh, Gramm 104, Emm, SGS 238, Bai, Dict 
215a, 216a, S-W, CompLI 181). - Vgl. pära- usw.; s.d. 

Zur Genese von parävät- s. bes. Thi, GrammKat 534; über parä- 
vata- in der Bedeutung Turteltaube’ s. dort. — Vgl. paläy0. 

paräri, s, paryärinf-. 

paränka-, s. paländu-. 

PAR71 (~ PRÄ) füllen (RV 4- [pmäti u.a.; prnäti u.a.]; RV 5, 
34,2 äpiprata 'hat gefüllt’ [setzt *pipräti voraus, s.u.; einma¬ 
liges piparti 'füllt’ in AV 13,3,4 ist Normalisierung nach 
°pipratay steht also für *piprati; die übrigen ved. Belege von 
piparti gehören zu PAR]; J. Narten, Fs Pagliaro III 139fF., 
151ff., Joachim llOff., mit Lit); Perf. paprä, papräu u.a. 
(RV +); Aor. apräs (RV, Br; -► AV + aprät, Narten, Aor 173), 
TA püristhäs (Narten, a.a.O.); Pass, püryäte (Br +), Kaus. 
püray0 (AV +, Aor. püpurantu RV 7,62,3; zur Genese s. 
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Jamison, -äya- 149, mit Lit); dazu wohl auch RV 1,51,10 
puryamäna- 'sich anfüllend’, Jamison, a.a.O.; prätä- 'gefüllt' 
(wohl in RV 7,16,8 prätä, anders GeRV II 193, ad 8b; über 
pürnä- s. bes.); päpuri-, päpri- erfüllend, anfüllend (RV), 
käma-prd- Wünsche erfüllend, antariksa-pra- den Luftraum 
füllend (RV; s. AiGr II 2,30, Mh, LI 129), kratu-prävan- seine 
Geisteskraft erfüllend (RV 10,100,11). - Mi., nu., dard., ni., pä. 
püreti füllt, kati par- füllen, usw. (Tu S, 475a, s.v. PR; TuAdd 
S. 68a). - Iir., aav. paranä 'erfülle!' (kämam, Y 28,10; vgl. RV 
[1,16,9] + kämam ... prna [Schlerath II 150a], käma-prä-)y 

pafre ist erfüllt (Y 49,1, Kel, Verbe 56, 59 Anm. 3; jav. p[a]fre9 

Humb, Ga II 80, JamHumb, Pu 28, 91a), jav. hqm.pqfräite 

mag sich angefüllt haben (Vd 4,48; Kel, Verbe 61), zastöfränö.- 
masah- dessen Größe die Hand füllt (s. Bthl, Wb. 1686), khot. 
pfr- gefüllt werden, mp. hambärfdan, np. anbärdan füllen, u.a. 
(Emm, SGS 84, Bai, Dict 464a). - Idg. *pelhi/*plehh gr. rripTuArioi 
füllt (*pi-plehrti, s.o. zu ved. °piprata, *pipräti; mit Einwirkung 
einer gr. Entsprechung von ved. prnati, Stru, InL 5 [1979] 92 
Anm. 15?), Aor. en;Xr|oe, arm. Inow- füllen, lat. plere, pleui 

füllen, air. linaid füllt, usw.; Frisk II 537f. (mit weiterer Lit.), 
UI 170, AnttSchweb 144ff., F. O. Lindeman, IF 76 (1971[72]) 
255, Kli, AltarmVerbum 253f. 

Vgl. bes. pärinas-, pdrfman- (*pelh^); zu *pelhl/*plehi cfüllen, 
auch *plhr '^Auffüllung' (pür-\ *pjhru- 'viel5 (purü-) und die Fort¬ 
setzer von *pelhA 'gießen’ (lit. pilti gießen, ausschütten u.a.), s. WP 
II 55, 63, Pok 798ff., Schi, Krat 15 (1970[72]) 150, Kli, a.a.O. 245f. - 
Zur Annahme einer Anit-Nebenform *pel s. die Erörterungen unter 
pürnä-, - Vgl. auch u. pürandhi-, pürisa-. 

PAR12 geben, schenken, spenden (RV + \prnäti]\ Aor.-Imp. 
pürdhrgib!’ (RV); pupüryäs 'du mögest spenden’ (RV 5,6,9; 
s. Jamison, -äya- 149 Anm. 89); sadä-pmä- stets spendend 
(RV; vgl. J. Narten, MSS 41 [1982] 140); pürtd- n. Gabe, 
Geschenk, Lohn (RV +), istä-pürtd- n. Geopfertes und Ge¬ 
schenktes (RV +; AiGr n 1,160, II l2 Nachtr 49), pürti- f. 
Geschenk, Belohnung (RV +). - Iir., vgl. mp. pärag, np. pära 

Gabe, Geschenk, khot. puda- übergeben, überreicht (Emm, 



pari 91 

SGS 72, Bai, Dict 243a). - Idg. *perhi, vgl. gr. rcopeiv ver¬ 
schaffen, schenken, gewähren, ntrzpoxai ist gegeben, ist 
bestimmt, air. emaid gewährt, u.a.; Kui, AcOr 16 (1938) 313 fF., 
Stru, NuA 45f. (mit weiterer Lit. 45 Anm. 75), InL 5 (1979) 
94, Bee, Dev 211, 216f., 233, Joachim llOff., Pet, Lar 321, 
Lindeman, Introd 47. 

Unwahrscheinlich °pära- 'gebend’ in äküpära-, s.o. I 39, 359. - 
Vgl. noch Haudry, Emploi 235. 

pari Adv. rings, ringsum, um, herum, von - her, wegen, gemäß 
(u.a.; RV +), pari-tas ringsum, von allen Seiten, allwärts 
(AV +). - Mi., nu., dard., ni., pä. parito ringsum, pari0 in 
Kompp. (wie pari-dahati umgibt, kleidet, pari-nibbäna- voll¬ 
endetes Nirväna), usw. (Tu S. 441fF., TuAdd S. 63bf.). - Iir., 
aav. pairi inmitten von, um (und in Kompp. wie pairi... 
dadaitisie halten fern,pairi.maiti- f. Selbstüberhebung, Über¬ 
mut), jav. pairi um - herum, bei, über - hin, ap. pariy über, 
betreffs, sogd. pr°, pyr°, khot. par°, mp. np. par°, oss. fiel0 

u.a. (Gersh, Gramm 17, 98, 104, Abaev I 434ff., Emm, SGS 
237, Nyb, ManP II 151a, S-W, CompLI 181). - Idg. *peri 

(s.u.), gr. Tiepi, Ticpi ringsum, um, überaus, in betreff (myk. 
pe-ri°, z.B. pe-ri-ra-wo = ÜEpUaog N. pr.), vgl. lat. per hin¬ 
durch, über - hin, lit. per über - hin, um - herum, durch; 
u.a.m. 

Reiches Material bei WP D 29ff., WH II 284, Pok 810, Frisk II 
512f., Lehmann 104a. - Idg. *peri stand wohl neben *per (lat. per 

usw., wenn nicht aus *peri)\ man vermutete Lokative auf *-{i} ~ 
*-{0} zu einem Wurzelnomen *per~ (s. die Lit. bei WP, a.a.O., Leh¬ 
mann, a.a.O.). Dieses wird zu *per 'hinüberbringen’ (s. PAR) gezo¬ 
gen, wozu auch pärapards, pdrä ('fern’ < '*hinüber, auf die 
andere Seite’) undparut; s. C. S. Stang, NTS 31 (1977) 2f., H. Peters¬ 
mann, WS 93 (1980) 19f. und Anm. 5ff. 

Altererbt ist die Verwendung von pari0 'ringsum befindlich, um 
etwas herum seiend’, woraus 'reichlich, sehr’; vgl. Käth + pari- 

mandald- 'rund’ ('einen Kreis um sich habend’), AV pari-hasta- m. 
'Handring’, RV + pari-pati- 'ringsum Herr’, vgl. jav. pairi.daxiiu- 
'der um das Land ist’, gr. nepi-mne/Ux; 'ringsum Fett habend’; 
RV + pari-car‘ 'umwandeln, bedienen’, AV + paricard- 'Diener’, 
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vgl. gr. nephzoXoc, auch 'Diener* (o. 192, 535; Camp, Fs Szemeränyi 
185); RV + pari-ksit- 'rings umher wohnend’, vgl. gr. Trepi-xTltai 
Tierumwohnende, Nachbarn’ (Frisk II 35); zu 'reichlich, sehr’ s. 
RV pari-pri- 'sehr lieb’, RV pari-manyü- 'sehr zürnend’, vgl. gr. nepi- 
xaAAfjc 'sehr schön’, lat. per-magnus u.a. - Aus letzterem Gebrauch 
stammt pari0 als Ausdruck der Überlegenheit (RV + päri-bhav1 
'übertreffen’, vgl. gr. Tiepi-ei^i 'bin überlegen’, Trepl-oiöa 'weiß bes¬ 
ser’), wozu pdri-man 'sich überlegen dünken, verachten’ (RV 7,59,3) 
~ aav. pairi-maiti- (s.o.); andererseits pari0 'voll’ (bei Zahlen), vgl. 
SrSü pari-sahasra- 'volle tausend’ u.a. (AiGr III 398). 

Weitere formale Übereinstimmungen von pari0 mit iran. *pari° 

bzw. gr. rcepi0, die schwerlich auf Erbzusammenhang weisen, in 
KEWA E 216£, III 752 (vgl. ferner R. L. Turner, BSOAS 42 [1979] 
547). S. auch die folgenden Lemmata. 

parimsä- nur RV 1,187,8 °äm AkkSg. - Unklar. 

Nicht einmütig übersetzt (s. GeRV I 268 L>Rahm(?)“]; Renou, 
EVP 16 [1967] 95 [„pourtour“ od. dgl.]); als 'Anteü’ (?) mit pdri- 

und ämsa- verbunden (s. AiGr I2 Nachtr 43, II 2,74; vgl. auch 
Renou, a.a.O.). - Die Textfolge parimsäm ärisämahe läßt auch an 
eine Augenblicks-Umgestaltung denken, deren Ausgangsform sich 
nicht mehr ermitteln üeße. 

parigha-, s.u. phaligd-. 

paricärtanas. CART (o. I 536). 

pärijman- Adj. wohl Tingsherum seiend’, Bezeichnung des 
Windes, des Feuers, von Göttern (RV, AV); LokSg pärijman 

ringsherum, allenthalben (RV). - Offenbar vom LokSg aus¬ 
gehend; dieser ist Zusammenrückung aus *pdri jmän 'rings 
auf der Erde’, zu pari und ksäms.o. I 424, 602. AiGr m 
243; KEWA II 217f. (mit Abweichendem), Schm, Di 224,225. 

pärijri-, s. JRA Y, o. I 606. 

päritakmya- (°miya-) Adj., wohl 'entscheidend’ (RV 1,31,6; 
1,116,15); paritakm(i)yä- f., etwa 'entscheidende Wendung, 
entscheidender Zeitpunkt, Entscheidungsstunde’ u.dgl. (RV 
4,41,6; 4,43,3; 5,30,13.14; 5,31,11; 6,24,9; 7,69,4; 10,108,1). - 
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Wenn exegetisch richtig bestimmt, dann wahrscheinlich zu 
*pdri-takman- 'Um-Lauf; päritakm(i)ya- wäre somit '*an der 
Wende, an der Neige (beim Umlauf) stehend’. 

Bthl, BB 15 (1889) 203 Anm. 1; KEWA II 218 (und m 752). - 
In *päri-takman- wäre *takman- 'Lauf (verschieden von takmän-, 
o. I 611) enthalten, vgl. TAK und jav. taxman- n. '(Wasser-)Lauf 
(s. auch Wennerberg I 110f.). Zur semantischen Genese von p° 

vgl. S. Migron, briefl. (29. 5. 1991): "I suggest that the omitted 
nucleus was kasthä- ['tuming-posf, o. I 346]... The tuming of the 
post was the critical moment of the race, where chariots and animals 
could be injured, hence the Wendepunkt’ both literally and figura- 
tively...”. - Zu beachten Renou, EVP 12 (1964) 77,16 (1967) 14,161 
(~ Bezug auf die Jahreswende?). 

paritatnü- s.u. TAN1, o. I 619. 

pariparin- m. Wegelagerer (YV, Pä$ 5,2,89 [zusammen mit 
paripanthin- Wegelagerer’, s.u.]); ä-paripara- frei von Wege¬ 
lagerern (AV 18,2,46, MS 3,7,7; 4,8,5; Bur, Gs De 51). - Zu 
pari. 

Aus *pari pari (Pan 8,1,5; PW, AiGr II 2,331)? - Bur, a.a.O. 50f. 
verbindet °parin-, °para- mit einem *par = aav. par 'obstare’ (das 
es aber nicht gibt, da pafre zu PAR11 gehört, o. II 90); dazu soll 
auch para- 'Feind’ gehören (s. vielmehr o. II 86). Die Nennung 
zusammen mit pari-panthin- (zur Bed. Wegelagerer’ s. RV 1,42,3; 
1,103,6; 10,85,32 u.a., MK I 495; vgl. ep. + und pä. päripanthika- 

'Straßenräuber’; zur Bildung Wack, KZ 55 [1928] 106=KS 333) bleibt, 
zusammen mit AV + ä-p\ ftir die Beurteilung von pariparin- wichtig. 

päristi-, nur RV 1,65,3; 7,19,7; 8,88,6; 10,147,3: etwa 'Bedräng¬ 
nis, Klemme, Hindernis’; in RV 1,65,3 vielleicht 'eingeschlos¬ 
sen’ (Was Einschließung hat’, s, Renou, EVP 12 [1964] 86). - 
Zu pari. 

Das Hinterglied wohl zu STHÄ (°sti- dann aus *0sth2ti-, o. I 222; 
vgl. RV + pari sthä 'im Weg sein, behindern’, RV, AV paristha- f. 
'Hindernis’, gr. Treplaraau; f. 'Bedrängnis, Not’); Bezug auf 
bleibt andererseits möglich (~ RV pari as 'einschließen, im Weg 
sein, hemmen, behindern’, z.B. 7,32,10 päty äsa 'hemmt’, 10,115,4 
pari santi 'sie halten auf). Hiersche, Asp 64, mit Lit. 
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pännas- n. Fülle, Reichtum (RV; Neutrum trotz AkkSg °nasam 

RV 3,24,5, das als Perseveration erklärbar ist, AiGr II 2,738); 
RV 9,97,9 parinasäm AkkSg dss. (AiGr II 2,137,738). - Iir., 
jav. *pardnah- Tülle’ in Yt 5,130 pardnatfhant- 'in Fülle 
vorhanden’. - Zu PARn. 

J. Manessy-Guitton, IIJ 8 (1964-65) 179ff. (mit Lit.); Bee, IU 14 
(1972) 73. - Vgl. pärxmanaußer-iir. Entsprechungen sind unge¬ 
sichert, s. KEWA n 219, Frisk U 494. 

parinäh- ('Umfassung’), s. NAH, o. II 31, 32. 

Dazu wohl auch Br + p° f. 'die Westgrenze von Kuruk$etra’ 
(~ Arrlnd 4,12 üdpevoc 'Nebenfluß des Indus’ [Mylius]? Dagegen 
O. v. Hinüber in WirthHinArrian 1099, mit Lit.; s.u. II 95). 

päriman-, nur RV 9,71,3 päriman-i LokSg, etwa 'in Fülle’ (mit 
YAJ\ s. Renou, EVP 9 [1961] 81). - Zu PAR11. 

Vgl. Wennerberg I 113f.; über unglaubhafte Anschlüsse s. die 
Lit. unter pärinas- Ist SV päremani mit p° herkunftsgleich 
(AiGr I2 Nachtr 22)? Anderes in AiGr II 2,938 (zu S. 757), Wenner¬ 
berg I 115f. 

parisäsä- s.u. SAS1. 

pärucchepa-, s.u. parut. 

parut Adv. im vergangenen Jahr (Pän 5,3,22, spätkl. [Schmidt, 
Nachtr 249c]; VdhSü parut-tma- ein Brennstoff, wohl 'Gras 
[Heu] vom vergangenen Jahr’, Cal, AcOr 4 [1926] 209 = KS 
392; Värtt zu Pän parut[t]na-, SrSü parukna-, parutka- vor¬ 
jährig, s. AiGr II 2,523,594). - Mi., nu., dard., ni., pj. par 

vergangenes (bzw. folgendes) Jahr, usw.; Tu 7907fl, TuAdd 
7907. - Iir., vgl. waxi pärd, paraci paräsur im Voijahr; ferner- 
stehend np. pär, pär-säl vergangenes Jahr, oss. faronlfarce 

dss., u.a. (Abaev 1422, Gersh, Fs Morgenstieme 82, MorgüFL 
1281b, II 534af.). - Idg. *per-ut(i) 'über ein Jahr,jenseits eines 
Jahres’ (*per°, s.u. pari, o. II 91; *°ut° von *uet- 'Jahr’, s. 
vatsä-; C. S. Stang, NTS 31 [1977] 3f.); vgl. gr. irepuoi (dor. 
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Tiepuu) im Voijahr, arm. herow, mhd. vert dss., u.a. (Fraenkel 
576b, Frisk II 518f., Chantraine 890a, mit Lit., K. H. Schmidt, 
LP 31 [1990] 4 Anm. 9). 

Hierher auch der Mannesname TS + pärucchepa- m. (als Spitz¬ 
name *parut-sepa- ‘einen vorjährigen [d.h, eingeschrumpften] Penis 
habend’) nach Hoffm, Spr 20 (1974) 20 Anm. [10] = HoffmA 332 
Anm. [10]. 

pärus (päruh = pdrur\ s. pärvan-. 

parusä- Adj. eine Farb-Bezeichnung (von Rindern, Wolle); 
wohl: grau, graubraun, schmutzfarben, schmutzig, struppig 
(RV +; später Tauh’; f. pärusni- Adj., auch Name eines Flus¬ 
ses [,,*Graue, Graubraune"; s.u.]); parusya- rauh, struppig 
(AitB), parusiman- m. Struppigkeit (AitB; Wennerberg 1114), 
päruseyä- von einem Graubraunen stammend (AV; Hoffm, 
Spr 20 [1974] 22 Anm. 16 = HoffmA 334 Anm. 16). - Mi., pj. 
(und singh.?), pä. parusapharusa- rauh, pj. pharühä m. 
geflecktes Tuch, u.a. (Tu 7909f., Hoffm, a.a.O. 22 = 334). - 
Iir., jav. pourusa- grau (vom Haar), pourusaspa- m. Name 
von Zarathustras Vater („mit grauen Pferden", Mh, AirN 
1/72),- Zu idg. *pelh2 'grau, fahl’ inpalitäs.d.; iir. *par-u-sä- 
vergleicht sich näher mit Bildungen auf -u-/-u- wie indoar. 
*pal(u)va-, *palvara- 'grau’ in ni. (und dard.?) Fortsetzem 
(Tu 7974f., TuAdd 7974, s. palvala-\ ved. *palu- (sofern 
ved. pälava- 'grau, schwärzlich’ richtig überliefert ist, Sha 
191 f.) und idg. *pol(H)-uo- in lit. palvas 'fahl, bleich’, russ. 
polovöj 'fahl (von Pferden)’ [Rasmussen, Morphophon 184, 
204], german. *falua- in nhd. fahl/falb, etc. 

Ved. parusä-2 ‘knotig’ existiert nicht; Hoffm, a.a.O. 21 ff. — 333ff. - 
Eine mi. Lautung des Flußnamens °sm- (*parunhi-) in Arrians 
IIdtpe(v)vog (*IIdi:povvoc;), O. v. Hinüber in WirthHinAman 1099 
(s.o. II 94)? 

parüsaka- m. wohl: eine Grewia-Art (SrSü +; s. Das, Lebens¬ 
spanne 227), parüsa- m. dss. (Su£r). - Mi., ni., pä. phärusaka- 

m., bg. phalsä m. Grewia asiatica, u.a. (Tu 7911). - Unklar. 

Zum Farb-Adj. parusä-? - Eher ein Fremdwort. 
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pare, s. pära-. 

päreman-y s. päriman-. 

paröksa-, s. pards. 

PARC füllen, anfüllen, sättigen, mischen (RV [prnaksi, prncdnti, 

prnkte u.a.] +; RV, TB piprgdhi, RV piprkta, vgl. Joachim 
109); Perf. paprcänä- (RV), paprcäsi (RV), paprcur (Br); Aor. 
apräk (AV), aprkta (RV +), parcas, prdmahi (RV), aprksi 

(Käth; u.a., Narten, Aor 173); prktd- vereinigt, gemischt (RV 
+); Pass, prcyäte (RV +); prc~ f. Sättigung (RV 5,74,10; Schi, 
Wn 33), madhu-prc- Süßes spendend (RV, AV), madhu-parka- 

m. Honigmischung (AV +), upa-pärcana- n. etwa 'Mischung' 
(RV [6,28,8], AV [9,4,23], GeRV II 128). - Mi. (und nep., 
nu.?), vgl. pkt. sampakka- m. 'connection5 (s. Tu 12936,12946). 
- Herkunft nicht gesichert. 

Eine Wurzelvariante *pel-k- neben ^pel-h^ (s. PA'Rn) ist erwä¬ 
genswert (über eine vermutete Variante *pel-g- s.u. PRAJJ)\ dieser 
Ansatz würde den Vergleich mit mir. ercaim ‘fülle’ (WP II 47, Pok 
820, doch s. WH II 372) ebenso ausschließen wie den mit lat. com- 

pescö ‘zwänge zusammen’, dispescö ‘trenne, scheide’ (*-persco; 

Wack, GN 1902, 748 = KS 138, dagegen WH I 257) und den mit 
sloven. prkati ‘sich begatten’ (wegen RV 5,47,6 upaprakse ‘auf die 
Befruchtung’; vgl. Kui, Nas 81, KEWA II 330, Renou, EVP 4 [1958] 
75; doch s.u. prksä-. Hierhergezogenes upala-praksin- wird anders 
beurteilt, o. I 220). 

parjänya- m. Regenwolke, Regen, Gottheit des Regens (RV +; 
Polsky IfF., 276ff.). - Mi., singh., amg. pajjanna- m. Regen¬ 
wolke, Regengott, u.a. (Tu 7917). - Nicht sicher gedeutet. 

Ein reiches Fachschrifttum bemüht sich, p° mit dem lit. Namen 
des Donners und Donnergottes, perkunas, und mit altruss. Perum 
‘heidnischer Gott der Russen’ zu verbinden; dabei wird zumeist von 
idg. *£e/-(Wz.-Erweiterung *per-g~ *per-ku.a.) ‘schlagen’ ausgegan¬ 
gen, was zu ‘Donner’ besser stimmt als zu ‘Regen’ (der gewiß pri¬ 
mären Funktion von ved. p°). Vgl. die Lit. in AiGr 157,116, II 2,212, 
KEWA ü 222, m 753, Fraenkel 575b, Polsky 8ff., Lehmann 105af.; 
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A. Mayer, KZ 70 (1952) 82 und Anm. 1, M. Gimbutas, JIES 1 (1973) 
466 Anm. 1, G. Nagy, Gs Güntert 116 Anm. 31, NagyGrMy 186 
Anm. 37,192 und Anm. 83 (mit Lit.), E. Polomä, Fs Mastrelli 375f., 
S. L. Nikolaev - A. B. Strachov, BS111985,160, F. Bader, Fs Taillardat 
7f., Langue des dieux 87, 90, 92, 94, RecLar 23 ff. - An Verbindung 
von p° mit *(s)p(h)erg (?) fhervorbrechen’ ist, gegen WPII 6742_Pok 
998, nicht zu denken (vgl. schon KEWA IU 545f., zu SPHVRJ). 

Semantisch ansprechend ist Anschluß an PARC ('füllend, sättigend’ 
> ‘Regen’; Grassm 789, L. v. Schroeder, IF 31 [1912/13] 192f.); 
er bleibt auch diskutabel, wenn es keine ved. Nebenwurzel PARJ 

gibt (s.u. PRAJJ). Tabu-Entstellung von *parc-dnya- (KEWA II 
222) bzw. ein nur in p° fortgesetztes idg. *per-g (*pel-g?; s.u. PARC) 

sind denkmöglich. 

parnä- n. Flügel, Feder, Pfeilfeder, Blatt (RV +), parnin- geflü¬ 
gelt (RV), su-parnä- schöngeflügelt (RV +). - Mi., nu., dard., 
ni., pä. panna- n. Blatt; usw. (Tu 7918 [mit Verweisen], TuAdd 
7918). - Iir.Jav. pardna- n. Feder (Humb, Fs Pürdävüd 57ff), 
paranin- geflügelt (s. Kui, IIJ 18 [1976] 246), hu-parana- wohl¬ 
geflügelt (= ved. su-parnä-), khot. pärra- Flügel, mp. np. 
parr Feder, Schwinge, sughni pün, pa§to päna Feder, u.a. 
(Bai, Dict 231b, Emm, CompLI 215, Skj, CompLI 404). - Idg. 
wohl *(s)por-no- (s.u.), ahd.fam ‘Farn’, lit. sparnasm. Flügel, 
Schaufel, Blatt (zu s- vgl. C. Koch, MSS 43 [1984] 160 Anm. 
55). 

Die idg. Bildung gehört zu *(s)per (~ altruss. ksl. pero ‘Feder’, 
aksl. perg ‘fliege’, heth. partäuar ‘Flügel’), das entweder eine Son¬ 
derverwendung von *per ‘hinüberbringen’ (PAR, s. Pok 850) oder 
eine eigene Wurzel für ‘fliegen’ ist (so Benv, BSL 51 [1955] 39ff; 
s. Koch, a.a.0.144; vgl. KEWA II223, anders Puhvel II447). Schwer¬ 
lich geht p° usw. auf *ptor-no- zurück (~ gr. Tttepov ‘Feder’, nxepiq 

‘Farn’, vgl. zuletzt Kluge-Seebold 203a; ältere Lit. bei Vasmer II 
343, Frisk B 613, Fraenkel, a.a.O., KEWA fl 204, 223). 

RV (10,97,5), AV + parnä- m. ‘Butea frondosa’ (Br + pärna- ‘aus 
dem Holz der Butea frondosa gemacht’) gehört mit p° ‘Blatt’ zu¬ 
sammen, vgl. beide Bedeutungen bei paläsä-; nach Kui, Fs Kirfel 
144 (s. auch KEWA II 224) ist der Baumname ved. parnä- Bedeu¬ 
tungslehnwort aus protomundider Quelle. - Pflanzennamen der 
JüS wie parni-, parnikä- (KEWA II 224; s. auch kl. sn-parnl-, pkt. 
sivannf- f. ein Baumname [u.a., TuAdd 12710a]) stammen wohl aus 
p° bzw. aus p°-Komposita. 
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pärnaka-, s. pani-. 

PART\ s. prt-. 

[PARD 'farzen’: Von 0. v. Böhtlingk (s. IF 10 Anzeiger [1899] 
89) der ÄS zugewiesen, da er TS 7,5,1,2 pärtvä als *pärd-tvä 

deutet. Dies ist jedoch abzulehnen; s. Keith, TS cxlix, 619 
Anm. 3, Cal, AcOr 5 (1927) 252, AiGr II 2,662 (mit weiterer 
Lit.), 902. - So ist PARD, obwohl altes Erbwort, nur der JüS 
zugehörig (s.d. und vgl. KEWA II 225)]. 

parpa- (m.n.) ein Wägelchen, auf dem Krüppel gefahren werden 
(Pän [4,4,10] u.a.); parpa- n. Haus (Lex.). - Dard. (ein frag¬ 
licher Fortsetzer von p° 'Haus’)? Morg, Fs Belvalkar 95 = 
MorgID 269, Tu S. 447a. - Nicht klar. 

Schwerlich urverwandt mit lat. pulpitum n. "Brettergerüst als Tri¬ 
büne’; s. WH II 387, KEWA II 226 (wo zu weiteren Vorschlägen). 

parphankä, nur RV 10,106,6; in einem unverständlichen Kon¬ 
text (s. die Charakterisierung o. I 657). 

„Spekulationen zur Herkunft“ sind ebenso „müßig“ wie im Falle 
von turphäri (o., a.a.O.); Referat von Vorschlägen in KEWA II 226. 

paryahka- m. Thronsessel, Tragsessel, Sänfte, Palankin (Up +), 
pafyanka- m. dss. (Pän [8,2,22], u.a.). - Mi., ni., pä. pallanka- 

m. Diwan, Sofa, Bett, u.a. (Tu[Add] 7964). - Schwerlich auf 
pari und ANC] beziehbar (s. KEWA II 227); eher volks¬ 
etymologische Angleichung eines Kultur-Lehnwortes. 

Dravid. nach Ch. Rabin in KEWA IE 753; elam. nach W. Vydchl, 
FribourgOrSS80,15f. - Aus indoar. (> dravid.?) Quelle stammen 
westliche Kulturwörter wie portugies. palanquim, nhd. Palankin 
usw. (Lit. in KEWA II 226f.). 

patyärini- f. nach einem Jahr erst kalbend(e Kuh) [Käth +]. - 
Fußt auf *pari-yäräm 'ein Jahr lang’, aus pari und *yär- 

'Jahri (= jav.yär- n. 'Jahr’, ahd. jär, usw. [Lehmann 211a, mit 
Lit.]); s. die Lit. in AiGr II l2 Nachtr 86. 
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Dazu Päp 5,3,22 parari 'im Jahr vor dem Vorjahr3, pkt. parari, 

u.a. (Tu[Add] 7799t; *parayär-i, s. Tu, a.a.O.?). 

pdrvata- Adj. felsig (Epitheton von giri-, RV +); m. Berg, Gebirge, 
Fels (RV +; Substantivierung durch Ellipse von giri-, HofFm, 
Spr 20 [1974] 24 = HofFmA 336); parvatyä- zum Berg gehörig 
(RV, TS), parvatrya- dss. (AV), fern, pärvatf- (~ Käth + par- 

vati-, s. AiGr II 2,386,412), Up + pärvatf- f. Name der Tochter 
des Himavant und Gattin des Siva. - Mi., ni. (und dard.?), 
pä. pabbata- m. Berg, u.a. (Tu 7945, 8117). - Iir., vgl. jav. 
pauruuatä- f. Gebirge (s. Schlerath II 148b, ad Y 10,12). - 
Idg. *perunto- 'felsig, mit Fels versehen5, vgl. heth. peru 

NomAkkSg,p^«-/DatLokSg Tels5 (*perur< *perui, *perun-/ 

*perun-•); HofFm, a.a.O. 

Bei HofFm, a.a.O. 24f. = 336f. zur Frage einer Bedeutungs-Ver¬ 
mittlung mit dem Homonym zu *per-ur/-un-'Fe\s\pärvan-. - Ältere 
Lit. in KEWAII228, III753; s. ferner CS. Stang, NTS 31 (1977) 12, 
Szem, Var 77, 122f., M-Br, KZ 94 (1980) 123f. Anm. 4, Weitenberg 
170, 281 f., S. L. Nikolaev - A. B. Strachov, BS11 1985,158, W. Kno¬ 
bel, KZ 99 (1986) 233, J. Hilmarsson, Spr 33 (1987[89]) 57. 

pärvan- n. Gelenk (am menschlichen und tierischen Körper), 
zwischen zwei Gelenken liegendes Körperglied, Verdickung, 
Knoten (eines Pflanzenstengels), Zeitabschnitt (RV + [pärvan- 

as, pärvan-i, u.a.; parva NomAkkSg (RV [?], AVP, TS +), 
parva, pärväni NomAkkPl; daneben heteroklitisch pdrur 

(z.B. RV 10,100,5 pdrur dadhe), welches, als päruh = pärus 

verstanden, früh pdrus-Kasus bewirkt hat: RV + pärus-aSy 

pärus-i; s. HofFm, Spr 20 (1974) 19f. = HofFmA 331f.]; zum 
Semantischen vgl. HofFm, a.a.O. 20 = 332, W. Rau, Orbis 25 
[1976] 356f.); auch paru- (AVP), °parü- (AV), in Kompp. RV 
parva0, °parvän-y 0pärvan-, AV °parus-, Käfh + °parüs- (u.a., 
HofFm, a.a.O. 19,20 = 331,332). - Mi., ni., pä. pabba- n. Ge¬ 
lenk, Knoten eines Stengels, u.a. (Tu 7947, s.u.). - Idg. *per- 

ur/*per-u(e)n- 'Durchkommen; Stelle, wo man durchkommt, 
bis wohin man durchkommt’ (*per, s. PAR), gr. rceipap 
(TTsipat-) 'Ende, Grenze, Ziel’. HofFm, a.a.O. 20f. = 332f.; 
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KEWA ffl 753, Bergren 62ff., 165, W. Nothdurft, Glo 56 (1978) 
39f., F. Bader, Fs Taillardat 3fF., G. Pinault, DialLitlndA 46. 

Offen bleibt die Vermittlung mit homonymem *peru{ Fels’ in 
pdrvatas.d. - Eine Spur des indoar. Heteroklitons *parvar-/ 
pärvan- noch in pkt. pora- 'Knoten’, hi. por 'space between two 
joints’, u.a. (Tu 8406 [*parvara-, “very doubtful”])? - Iranische 
Anschlüsse sind ungesichert. Die Deutung von jav. pouru.spaxsti- 
als *parus-sp° 'espying the joints’ (Thi, BSOAS 23 [1960] 272 = KS 
393) ist nicht glaubhaft, da ein der Entstehung von ved. pdrus- 
(paru-) vergleichbarer Prozeß (s.o.) im Iran, schwerlich eintreten 
konnte; Y 9,26 pa(o)uruuanim AkkSg übersetzt GeMetrik 140 durch 
'gegliedert’ (~ iran. *paruan- 'Glied’), doch ist er später von dieser 
Auffassung abgerückt (vgl. Wolff, Avesta 34 Anm. 1); iran. *paruan-/ 
*parun- 'knot’ in Wörtern für 'arrow’ nimmt Bai, BSOAS 24 (1961) 
472f., Dict 245b an. 

pärsäna- m., etwa: Versenkung, Einsenkung, Vertiefung, Senke 
(nur RV 7,104,5; 8,45,41 °ne; 8,7,34 °näsas). - Nicht geklärt. 

Zumeist wird p° an idg. *perk 'aufreißen’, *porfc-o- „*Aufwühler“ 
> 'Ferkel, Schwein’ (s.u. pärsu-) angeschlossen; vgl. die Lit. in 
KEWA II 228f. (dort auch zu anderem), Fraenkel 578a. 

pärsu- f. Rippe (RV [1,105,8 = 10,33,2] +; RV [in prthu-pärsu- 

'breite Hippen tragend’, 7,83,1, s. AiGr ü 1,157], AV + 'ge¬ 
krümmtes Messer, Hippe, Sichel’, Woj, AoF 7 [1980] 192); 
pärsvd- n. Rippengegend, Seite, Flanke (RV +; s. AiGr I 
2,104,132, Hoffm, IIJ 4 [1960] 14 = HoffmA 90, Darms 105; 
vgl. lat. costa f. 'Rippe’, Plur. 'Seite’). - Mi., nu., dard., ni., pä. 
päsuka- m. Rippe, passa- n.m. Seite, usw. (Tu 7948,8118 [mit 
Verweisen]; TuAdd 7948, 8118). - Iir., jav. pdrdsu.masah- Rip¬ 
pengröße (habend), pardsui Rippe oder Rippengegend (F 3g; 
s.u.), khot. pälsuä- Rippe, Radspeiche, mp. pahlüg, np. pahlü 

Seite, Rippe, oss. fars Seite, paSto pustaf (*p[su-) Rippe, u.a. 
(Abaev I 423, KEWA m 762, Bai, Dict 234a). - Vgl. prsti-. 

Außer-iir, Anschlüsse sind unsicher. Vielleicht gehört p° za idg. 
*perfc in aksl. pnsi 'Brust’ (aber ved. prthu-pärsu- bedeutet schwer¬ 
lich 'mit geschwellter Brust’, trotz GeRV II 254, ad 7,83,1b), lit. 
pirsys 'Brust des Pferdes’ (s. KEWA II 229, mit Lit.; Fraenkel 598b, 
Lehmann 106a). - Ein konkurrierender Vorschlag, idg. *pelfc, ahd. 
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felga 'Radfelge’ (~ khot. pälsuä- 'Radspeiche’), bleibt erwägenswert 
(Lit. in KEWA D 229). S. ferner A. Ancillotti, Acme 28 (1975) 27ff.; 
dazu Puhvel III 118. 

F 3g pardsui steht nach Kli, Farhang 66 für *pardsu- 'Rippe’ (= ved. 
pärsu-) oder *parsuua- 'Rippengegend’ (~ ved. pärsvä-); jav. pdrdsu- 
(und *prsu- in Fortsetzem) spiegelt nach Stru, Gs Nyberg II 290 
mit ved. pärsu- ein mobiles Paradigma (*par~ ~ *pr-) wider. 

Zweimal erscheint pärsu- im RV als Eigenname. Den weiblichen 
Namen p° in RV 10,86,23 setzt J. C. Wright, BSOAS 30 (1967) 531 
mit p° 'Rippe’ gleich (“Rib-bone of Man”; dagegen Thi, ZDMG- 
Suppl VI, 247); Thi, a.a.O. vermutet ein pärsu- (oder *pärsü-) f. 
„*Mutterschwein“ (zu idg. *poricos, lat. porcus usw. [s. pärsäna-], 
iran. *partsa- in khot. pasa-, jav. psrasa- [für *pardsa-\ s. Bai, Dict 
235a, mit Lit.; Emm bei Mh, AÖAW 120 [1983] 251 Anm. 4). Der 
Mannesname p°, in RV 8,6,46 neben tirindira- erscheinend, wird von 
mehreren Autoren mit dem Perscmamen (iir. *pärc\ia-, ap. pärsa-) 
verglichen (s. MK I 504f., KEWA II 229, 257, o. I 647, M. Witzei, 
Fs Eggermont 202 Anm. 99). 

Ep. + pärsu- m. 'Axt’ ist Sekundärform aus parasüsie setzt 
sich in rezenten Sprachen fort (o. II 87). Andererseits steht in 
AV 7,28,1 pärasu- 'Sichel’ für pärsu- zur Scheidung von parasü- 
'Axt’ im selben Vers (AiGr I2 Nachtr 33, ad 56,28). 

parsä- m., nur RV 10,48,7 °an, wohl: Garbe (von Ähren), Bün¬ 
del. - Iir., jav.parsa- m. Getreideähre, Ähre (Y113,71 satdm... 
parsanqm nijatsm hiiät ~ RV, a.a.O. °än hanmi, Bthl, Wb. 
877, Schlerath II 162b; s.u.). - Weiteres ist unklar. 

Unglaubhafte Anschlüsse referiert KEWA II 230. - Jav. parsa- 
wird zugunsten von pairista- (in einem Teil der Hss.) in Zweifel gezo¬ 
gen (Lo, ZB 5 [1927] 23). 

parsad- f. Versammlung (Är +); pärsada- m. Begleiter, Gefolge 
(Up +), pärsadya- m. Mitglied einer Versammlung (Lex.). - 
Altsingh. pahejja Mitglied einer Versammlung (s. Lex. pärsa¬ 

dya-, Tu 8123). - Är + p° ist aus SB parisäd- "Versammlung* 
(~ RV pari-säd- 'umlagernd*, s. pari, SAD und AiGr II 
1,176) entwickelt. 

AiGr I 60,12 Nachtr 37; -rs- < -ris- bloße Synkope, oder Hyper¬ 
sanskritismus (Vermeidung von -ris-, das vulgär für -rs- vorkam)? 
Letztere Annahme wird durch Mn + päsanda- 'ketzerisch’, a£. 
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päsamda- (u. a.) 'Sekte’ nicht widerlegt (s. KEWA II 265f.; Bollee, 
Studien I 219). - Schwerlich enthält parsad- etwas Älteres (bzw, 
anderes) als parisäd- (*per- neben *peri-y W. Schulze, KZ 40 [1907] 
415 Anm. [3] = KS 71 Anm. 3; *pel-sed-, s. [ablehnend] Uhl 159a). 

palaksi-, s. baläksa-. 

paladä- m., etwa: ein bestimmtes Baumaterial (AV 9,3,5.17); 
°palada- ein Baustoff (in Ortsnamen; Pän 4,2,142), paladi- f. 
Name eines Dorfes (Pap 4,2,110). - Wenn auf das Dachstroh 
zu beziehen, dann vielleicht zu paldva-; s. d. 

palala- n. zerriebener Sesam (Sü +; s. auch PäQ 6,2,128), palala- 

pinda- n. Klumpen zerriebener Sesamkörner (Up). - Nicht 
klar. 

Früh mit Wörtern verwandter Sprachen wie gr. %äh\ f. 'feines 
Mehl, feiner Staub’ zusammengestellt; s. Frisk II 467, mit Lit. 
(~ palava-?). - Zu p° 'Schmutz, Brei’ (ep.) werden Nu.-Fort- 
setzer gezogen, Tu 7953. 

palasti-, nur in RV 3,53,16 palasti-jamadagnäyas, einer Verbin¬ 
dung vonp° mit dem Namen jamddagni- (o. 1571): Dvandva 
aus zwei Eigennamen (GeRV 1395)? Nach anderen ist p° ein 
Epitheton von jam°, etwa 'altersgrau’ (~ TS 7,1,9,1 palitäu 

jämadagniyau)\ es wäre dann mit palitä- usw. zu verbinden. 

Zum Sufiix vgl. Liebert 196 und die Lit. in AiGr II 2,238. 

paländu- m. Zwiebel (ÄpDhS +). - Mi., ni., pä. palanduka- 

m. Zwiebel, u.a. (Tu[Add] 7954). - Unklar. 

Fragwürdiges in AiGr II 2,269 (§ 156) und KEWA II 232f.; s. 
ferner Bur, BSOAS 34 (1971) 547, 38 (1975) 55 (idg. *pel-on-d-u-). - 
Tu, a.a.O. verweist auf ApDhS parärika- (°kä-?) 'Lauch’. 

paläy0 fliehen, entkommen, verschwinden (Käth +), päläyita- 

geflüchtet (Käfh +), paläyya fliehend (SB +). - Mi., (nu.-) 
dard., ni., pä. paläy0 davonlaufen, u.a. (Tu 7955ff.). - Aus 
pärä (*palä) und AY1. 
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S. die Lit. bei Minard, Trois enigmes II 96, KEWA II 233; nicht 
vorzuziehen Hauschild II 260a (mit Lit.), vgl. KEWA, a.a.O. 

paläli- f. Stroh, Strohhalm (AV), paläla- m.n. Stroh (Sü +). - 
Mi., dard., ni., pä. paläla- m.n. Stroh, usw. (Tu[Add] 7958). - 
Nicht klar; zu palava- und den dort besprochenen Wörtern? 

Vgl. ferner KEWA II233, III 754, - Hierher die Dämonennamen 
paläla-anupaläläu, AV 8,6,2 (s. AiGr II 2,289)? 

palava- m. Spreu, Hülse (AV, JUB; buddh. °paläva-, paläpa-, 
plävi-, s. Bai, BSOAS 13 [1951] 937f., B. Oguibenine, JIES 9 
[1981] 306). - Mi., ni., pä. paläpa- m. Spreu, u.a. (s. Tu[Add] 
7959). - Nicht klar. 

Vermutlich mit palala-, paläli- (und paladä-, wenn etwa 
'Dachstroh’) zu verbinden; s. KEWA II231,233f., HI 754. Außerhalb 
des Indoar. werden v.a. lit. pelüs, pelaTSpreu, aksl. plevy u.a. heran¬ 
gezogen (Fraenkel 568b f., mit Lit., Kli, AltarmVerbum 232 Anm. 
[4]; Bai, Dict 87b; Rasmussen, Morphophon 87, s.u. palitä-)\ da¬ 
gegen Oguibenine, a.a.O. 309ff., 317, der palava- vielmehr mit Br + 
pralavä- m. fa part cut off, chip, fragment’ (~ LAV1) verbindet 
(a.a.O. 308). [Vgl. auch Schrijver, Refl 256]. 

paläSä- n. Blatt, Blütenblatt, Laubwerk (TB, SB +; RV °paläsä- 

'-belaubf [a- 'un-\ su- 'schön-’]); p° m. Butea frondosa (Br +; 
s. parnä- in beiden Bedeutungen). - Mi., nu., dard., ni., 
pä. pkt. paläsa- n. Blatt, m. Butea frondosa, u.a. (Tu 7960, 
mit Verweisen). - Nicht befriedigend erklärt. 

Nach AiGr I 218 zu Wörtern für 'Spreu*, s. palava-. Reiche 
weitere Lit. bei Wüst, pel 83 f.; s. ferner KEWA II 234. 

Ein Proto-Munda-Lehnwort erwägt Kui, Fs Kirfel 144 (s. auch 
o. II 97). 

palitä- Adj. (fern, pälikni-) grau, ergraut, altersgrau, greis 
(RV +); pälitya- n. Altersgrauheit (AV). - IAV *parita-, s.u. - 
Mi., ni., pä. palita- grauhaarig, pälicca- n. Altersgrauheit, u.a. 
(Tu 7962). - Idg. pelh2itö-/*pelh2itnih2- (Pet, Lar 211), woraus 
gr. neAiirvog blauschwarz, fahl (s. auch Frisk H 498). Wurzel¬ 
verwandt mit parusä- und den dort genannten Wörtern; 
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s. ferner lat. pallidus blaß, bleich, lit. pälsas fahl, blaßgelb, 
pilkas grau, usw. usw. (Fraenkel 534af., mit Lit.). 

Zum Wurzelansatz von idg. *pelh2 und zum Etymon dieses Rekon- 
strukts für ‘fahl sein’ (~ ‘Spreu’, s. paläva-T) vgl. Rasmussen, 
Morphophon 87, 306. - IAV *parita- (mit archaisch-westlichem -r-, 
s. pingalä-) im Pferde-Epitheton p/baritta-nnu (Nuzi), wohl ‘grau’ 
(Mh, AsS 23 [1969] 142ff. = AKS 32ff., Mythos 16 und Anm. 22, 
30 = AKS 53 und Anm. 22,67, Gs Kronasser 76, mit Lit.); semantisch 
verhielte sich aia. palitd- ‘altersgrau’ zu IAV *parita- ‘grau’ (vom 
Pferd) wie jav. pourusa- ‘grau, greis’ (vom Haar) zu *pourusa-aspa- 
N. pr. (o. II 95), ved. parusä- ‘grau, schmutzfarben’ (vom Rind), 
russ. polovöj ‘fahl’ (vom Pferd), nhd. Falbe ‘fahlgelbes Pferd’, usw. 

paltjaka- m. ein bestimmter Dämon (AV 8,6,2). - Unklar. 

Als „stirrer, disturber“ zu päli = pari und EJ (oder //, o. I 51?), 
MonW 610b? 

pälpülana- n. Lauge, Waschwasser (AV, TS, Kau£), palpülay0 

mit Lauge behandeln, abwaschen (TS, TB\palpülita- gelaugt, 
gegerbt (Sü +), väsah-palpüti- f. Kleiderwäscherin (VS, TB; 
AiGr II l2 Nachtr 54, Rau, Weben 33 Anm. 2). - Nicht klar. 

Vgl. AiGr I 200 (pal-pül° zu lat. puro ‘reinige’, pürus ‘rein, reini¬ 
gend’ [~ PA K']?) und weitere Lit. in KEWAII235, BI 754. - Nicht 
bestimmbar ist JB palpülani- (CalJB 284 Anm. 20, SparreboomChar 
128 [nach Hoffin. (briefl.) ‘Bleuel’; p° ~ aksl. pepelb ‘Asche’?]). 

Onomatopoet. nach M. Witzei, Fs. B. R. Sarma (Tirupati 1986) 
192. 

pafya- n. ein Sack für Getreide (SrSü +). - Mi., ni., pkt. palia 

palla- m. "round sack for grain’, usw. (Tu 7963). - Ohne 
befriedigende Deutung. 

Mit Wörtern der JüS wie kl. pari- f. ‘Melkeimer’, pälavi- f. ‘eine 
Art Gefäß’ und außer-indoarischem Material (lat. peluis ‘Becken’, 
gr. ireÄAa ‘Melkeimer’ etc.) zusammengestellt (WP II 56f., WH II 
278, Pok 804, KEWA II 235, 260, 262, s. Tu, a.a.O.); vgl. auch Bai, 
Dict 231a (khot. pära ‘a measure’). 

palyahkas. paryanka-. 
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palvala- n. Pfuhl, Teich, kleiner Wasserbehälter (Sü +); palvalyä- 
sumpfig, morastig (Käfh +). - Mi., sindhi, pä. pallala- n. Teich, 
u.a. (Tu 7976). - Vgl. lat, palüs, palüd- f. Sumpf, Pfütze, 
stehendes Wasser; nach dem Farb-Schillem des Sumpfes 
benannt, also offenbar zuparusä-,palitä- usw. Ved.palva-l0 

ist wohl an ni. *pal(u)va-, *pah>a-ra- 'grau5 (o. II95), lit. palvas 

'fahl5, nhd. falb u.a. formal anzuschließen: W. Schulze, 
SbAkBerlin 39 (1910) 788 = KS 112, 

Aus dem Iran, hierher oss. fcerv/fcerwce 'Erle’, wenn „*Sumpf- 
baum“ (~ nhd. Felber 'Weidenbaum’); s. WH II 243, Abaev I 455f., 
mit Lit. - Vgl. Schrijver, Refl 211. 

PAV, s. PAV1. 

pavästa- n., etwa: Decke, Hülle (RV 10,27,7 [°te vielleicht 'die 
beiden Decken’, GeRV HI 166, L. Renou bei Benv, BSL 47 
(1951) 43]; AV 4,7,6). - Dazu pkt. pottha- 'cloth’ u.a. (s.u.)? - 
Vgl. ap. pavastä- f. 'the thin clay envelope used to protect 
unbaked clay tablets’ (Schm, Bis 73, ad IV 89f., mit Lit.), 
mp. np. pöst 'Haut, Fell’. 

Sind die ved. Formen richtig übersetzt, dann setzen sie mit den 
iran. Wörtern ein iir. *pauasta- fort, dessen Etymon nicht gesichert 
ist (s, KEWA II 238, ID 754, Wüst, ApSt 202f.); an iranischen 
Ursprung von ved. p° ist nicht zu denken. Später findet sich freilich 
der Lehnprozeß Iran. -► Indoar. -► Iran. (z.B. mp. np, pöst ~ parth. 
pwstg u.a. ‘Buch’, aia. [< iran.] pustaka- 'Buch’ [s. JüS, s.v., bzw. 
KEWA II 319, Tu 8413], aus dem buddh. Skr. khotpüstya- 'Buch’, 
Bai, Dict 247b); mi. und ni. Formen für Tuch’, die *pota-, *potta- 
u.a. (neben *pottha- < *pavasta- [?], s.o.). fortsetzen, sind nicht 
eindeutig zu beurteilen (Tu[Add] 8400). 

PAV1 rein werden, sich läutern (RV + [pävate Vird rein, läu¬ 
tert sich5, Faktitiv punati 'läutert, macht rein’; Goto 207f., 
mit Lit.]); Perf. pupuvur (Br +); Aor. (a)pavista hat sich 
geläutert (RV, MS), apävisur sie haben geläutert (RV; s. 
Narten, Aor 169); Pass, püyäte wird geläutert (RV +); Kaus. 
paväy0 (TS +), päväy0 reinigen (AVP, Käth +; Goto 208); 
pütä- geläutert, rein (RV +), Abs. pütvf(RV), pütva (AV +), 
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Inf. pavitum (Br +), pupütäni (RV 10,132,6; s. AiGr II 2,592, 
Renou, EVP 7 [1960] 64); ghrta-pu- Ghee klärend (RV), 
pdvana- n. Sieb, Worfelkorb (AV +; Woj, AoF 7 [1980] 192), 
pava- f. Läuterung (RV; s, AiGr II 2,247, IE 117; dazu die 
Augenblicksbildung pävyayä RV 9,86,34, AiGr E 2,811,833), 
pavftdr- m. Läuterer (RV; AV + pavitär-, TS pavayitdr- [~ 
pötar-]), pavitra- n. Läuterungsmittel, Soma-Seihe, Sieb 
(RV +; doppelsinnig 'Soma-Seihe ~ Seihe aus den Strahlen 
des Agni’, B. Schlerath, Fs Rahn 275), pävakä- lauter, klar, 
hell (RV +; metrisch *paväka-, AiGr E 2,266), sam-pävana- n. 
das Mit-Läutem (Sü; AiGr E 2,195), puti- f. Reinigung (Br +, 
Liebert 10 Anm. 1, KEWA IE 761), pütrima- geläutert, rein 
(AV). - Mi., nu., dard., ni., pä. punäti reinigt, waigali paren 

Sieb, usw. (Tu S. 471a, s.v. PÜ\ TuAdd 8277). - Iir., jav. 
püitika- der Läuterung dienend (Bthl, Wb. 909, Liebert 15lf.), 
mp. np. päk rein, parth. pw’g dss., u.a. (Bthl, ZAirWb 97f. 
Anm. 4, Nyb, ManP E 150a, Bai, Dict 228a). - Idg. *peuH, 
vgl. lat. pürus rein, mir. ür neu, frisch, edel, ahd. fouwen, 

fewen sieben, Getreide reinigen, u.a.; WP II13, Pok 827. 

Idg. *peuH/*puH wird in ural. Lehnwörtern widergespiegelt, s. 
finn. puhdas/puhtaan "rein, lauter’ (< *pustas < idg. *puHtös, ved. 
pütd-\ finn. poh-ta- "Getreide reinigen5 (< *pouH-ei-, ved. pavqy°), 
syijän. pozn-al- u.a. "sieben5 (< *peuH-eno-, ved. pävana-)\ J. Koivu- 
lehto, LarTheor 288, KoivEvidenz 8,87 ff., 92, 93fi, mit Lit. - Von 
dem durch heth. pa-a^u-ur, gr. 7tup usw. fortgesetzten Wort für 
'Feuer5 ist *peuH "reinigen5 zu trennen (s. Frisk U 628 fi, Lehmann 
120b, Lindeman, Introd 65ff, Rasmussen, Morphophon 166). Zu 
*peuH gehören Wörter wie ved. pävakd- (von Agni; Up + "Feuer, 
Feuergott5), indoar. *pavara- oder *püra- (> nu. [?], dard. Wörter für 
"Feuer5 u.dgl., Tu 8329), lat. pürus (gegen WH II391); sie sind nicht 
auf das "Feuer’-Wort zu beziehen (s. KEWA II 306, mit Lit.). 

Entbehrlich sind Ansätze abweichender pav(9-Sippen. Gegen 
pävaJe "wehen5 (R. Pischel, VedStud II 63) richtig Goto 207 f.; a.a.O. 
208 Anm. 417 gegen V. Pisanis Auffassung von RV 7,28,4pdvante als 
"they strike5 (~ lat, pavire usw., Fs Turner I 147fi), wo gewiß eine 
Verwendung von "sie läutern sich5 vorliegt. Auch an den Stellen für 
pav-a- "go, move, blow, flow5 (nach Bur, BSOAS 49 [1986] 292 ff.) ist 
mit PAV1 "sich läutern5 auszukommen, z.B. RV 9,66,19 pavase "du 
läuterst zu5 (GeRV III 54), ebenso 9,13,3 bzw. 9,43,6; zudem ist 
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Burrows linguistische Analyse (pa-vaworin pa- „reduced grade" 
von PA) höchst zweifelhaft. 

Hierher pälpülana- usw., o. II 104? 

pavi- m. metallener Reifen des Wagenrades, Metallschiene, 
Metallspitze des Speers oder Pfeils (RV, u.a.; Sparreboom- 
Char 131, mit Lit.); pavinasa- mit einer Nase wie ein Metall- 
reifen (AV; o. II 31), pdvfrava- (RV +), päviravant- (RV +; 
pavira0 AV) etwa: eine Waffe mit metallener Spitze (bzw. eine 
lanzenförmige Pflugschar) habend (s. RauStaat 25 Anm. 3, 
Woj, AcOHung 42 [1988] 334; Frisk, Nom 29); dazu wohl 
paviru- m. N. pr. (RV 8,51,9), päviravl- f., wahrscheinlich 
Tochter des Paviru5 (RV +; s. AiGr II 2,462). - Nicht klar. 

W. Couvreur, Fs Hrozny UI 130 (s. VWindTokh I 77,397) er¬ 
schließt toch. B *p(u)we 'Speiche’, das mit p° auf einen idg. Terminus 
der Wagentechnik zurückgehe. - Uhl 160b vermutet „^glänzend, 
rein -► *Metall“ als Etymon von p° (~ PA V1; anderes in KEWAII 
239). In RV 9,50,1 bedeutet p° etwa 'Spitze’ (nicht 'Säuberung’; vgl. 
AiGr II 2,298, Renou, EVP 8 [1961] 85); daß die Eigennamen paviru-/ 
pävFravi- zu PA V1 gehören (s. AiGr II 2,860), ist nicht erweisbar. 

Zu beachten potra-. 

PAS sehen, betrachten, blicken, schauen (RV [pasyati, apasyat 

usw.] +); neben dem reichst bezeugten Präsens päsy0 Verb¬ 
formen im Medium von der Wurzelform SPAS (s.u.), “firne- 
tioning almost as an independent root in Vedic“ (Jamison, 
-dya- 167) : Perf. paspase beschaut, bewacht, hat acht auf 
(RV), Aor. aspasta er erschaute (RV 1,10,2), Kaus. späsay0 

ausspähen lassen, herausfmden (RV [°dyasvo\, Br; Jamison, 
a.a.O., T. Goto, IIJ 31 [1988] 314); änu-spasta- bewacht (RV 
10,160,4), spastä- wahrgenommen, verstanden, deutlich, 
sichtbar (TS +; s. AiGr II 2,557); pasyata- sichtbar (AV; s.u.); 
spas- m. Späher (RV +), spasa- m. dss. (Br +, TS prati- 

spasa-; AiGr II 2,90), prati-späsana- spähend (AV). - Mi., 
nu., dard., ni., pä. passati sieht, usw. (Tu S. 450b, s.v. PAS1; 

J. Sakamoto-Goto, DialLitlndA 393 ff.). - lir., aav. spasiiä 

ich beschaue (Y 44,11), jav. spasiieiti erspäht, erblickt, auuL- 

spasta- auf den man es abgesehen hat, bedroht, spas- m. 
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Späher, spastar- m. dss., khot. späss- sehen, erscheinen, 
buddh. sogd. ’sp’s Beachtung, Respekt, Rücksicht; u.a. (Emm, 
SGS 135f., Bai, Dict 437a). - Idg. *spek(s.u.),Präsens *spefc-ie-, 
Wurzelnomen *spefc- m., gr. oxtKxexax späht umher, betrach¬ 
tet (*spek-ie-, Frisk II 726), lat. speciö sehe, haru-spic- Ein¬ 
geweideschauer (s.u.), nhd. spähen, u.a.; WPII 659f., Pok 984. 

Indoiranisch in einem alten Suppletivismus mit DAR$ stehend, 
vgl. C. R. Barton, Spr 31 (1985) 18 und Anm. 4, Sakamoto-Goto, 
a.a.O., oben I 706; zur Entstehung der s-losen Nebenform *pefc, 
anscheinend nur im Präsens *pelc-ie- (ved. päsya-\ s. Schi bei Mh, 
LI 120. Die fientive Bedeutung von pas gegenüber spas (Jamison, 
a«a.O.) beruht wohl auf der Charakterisierung durch -ya- (Goto, 
a.a.O.). Nominalformen von pas, die nicht auf dem Präsens päsya- 
beruhen (wie AV pasyata-, RV + °pasyä- [AiGr II 1,179]), sind 
unsicher: päs- 'Blick’ wurde in RV 4,2,12 padbhih vermutet (Schi, 
Wn 31, mit Lit.); nach anderen liegt auch an dieser Stelle, wie in 
sonstigen Belegen, padbhih 'mit den Füßen’ (o. II 69, 77) vor 
(sicher nicht päs- 'Strick, Schlinge’; Schi, a.a.O. 31 f.). Fraglich Päp 
°päsa- „*Aussehen“, AiGr II 2,745; iranische Entsprechungen zu 
PA$ sind zweifelhaft, vgl. Bthl, Wb. 885,1083 (zu +pasna- 'Hinsehen 
auf -’ [?], nipasnaka- 'neidisch’ [anders Gersh, Hymn 201], s. auch 
o. II 63). 

Ererbt ist das Wurzelnomen in ved. spas- = jav. spas-, lat. °spic- 
(Schi, Wn 49, Kel, NR 186ff,_ Schi, Spr 25 [1979] 59b); gr. oxoirög 
m. 'Späher’ ersetzt (angesichts von hom. ’HeAiov ... oxotiöv gegen¬ 
über ved. süryam... späsam, spät... süryah) wohl verlorenes *spe&-s 
m. (vgl. KEWA ID 496, 536, mit Lit.). Jüngeres aia. spasa°spasä- 
(s.o.) ist davon unabhängig für spas- (wie jav. spastar- für spas-) 
eingetreten (AiGr II 2,90,672, Frisk, a.a.O., Schm, Di 163 Anm. 975). 

\päs- 'Strick’: s. das Vorige; vgl. päsa-]. 

paiü- m. Vieh, Tier (RV [°uh, °üm, °väh, NomDu °väy AkkPl 
°väh, u.a.] +), päsu- n. dss. (RV [°u, °ve\ YV \pasü n.]; AiGr II 
2,475, III139, HoffmA 597, Bee, Origins 167f.; KEWA H 239 
[mit Abweichendem]); pasu-trp- Vieh stehlend (o. I 635), 
pasumänt- mit Vieh versehen, viehreich (RV +), pasu-sa- 

Vieh verschaffend (RV [DatSg °se, GenSg °sdh]\ pasu- 

sädhani- Adj. f. Vieh treibend (o. I 143), päsva-isti- Vieh¬ 
herden begehrend (RV; AiGr II 1,204), pasavyä- n. Herde, 
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Viehstand, Viehreichtum (RV; YV -I- 'sich auf das Vieh bezie¬ 
hend’ Adj.); schwundstufig *psu- (s.u. lir.), *°psv-a- in ksü- 

(~ ksonf-), virapsä- (und °sa-, o. I 266?). - Mi., nu., dard., 
ni., pä. pasu- m. Vieh, kati pacd-moc Schafhirte, u.a. (Tu 
7984, mit Verweisen; TuAdd 7984ff.). - lir., aav. pasu- m. 
Vieh (Y 45,9 pasüs viräng AkkPl, 31,15 pasäus viräatcä AblSg 
[s.u.], 50,1 pasäus GenSg), pasuka- m. Haustier (Y 39,1, 
Narten, YH 254 Anm. 14), kamnafsuuä durch geringen Vieh¬ 
bestand (Y 46,2, Humb, Ga II 68, Kel-Pir II 229X jav. pasu- 

m. Vieh (mehrmals in Dualverbindung mit vira- [s.u.]), 
fsümant- Vieh haltend, fsüsä- Vieh gewinnend (GenSg fsüsä, 

fsüsö, — RV GenSg pasu-s-äh, s.o. *psu- und I 433, AiGr II 
2,31, HI 127), khot. pasa- (*pasu-\ mp. pah, pasto psd, oss. 
fys/fus Schaf, usw. (Abaev I 500f., Bai, Dict 224b). - Idg. 
*pekü- m., *peku- n. (Bee, a.a.0., Lubotsky, System 45; s.u.), 
lat. pecü n., pecus f. Vieh (pecud-; für *pecu-s m., Bee, a.a.O. 
168?), umbr. (u[e]iro) pequo '(homines et) pecudes’, got. 
faihu n. Vermögen, Geld, Besitz, ahd. flhu n. Vieh, lit. (alt 
bzw. dial.) pekus Vieh, Kleinvieh, u.a.; WP II 16f., Pok 797, 
Fraenkel 564bf., Lehmann 102bff. (mit Lit.). 

Alt ist die Verbindung von *pefcu- mit *uiHro- (virä-\ s.u. virap¬ 
sä- und oben zu Aav., Jav., Umbr. (reiche Lit. bei Schm, Di 16f., 
214fF.); vgl. noch cätuspad- ~ dvipäd- (s.v. päd-, II78), AV 3,28,5.6 
pürusän pasümsca, Ai. (2. Fels-Edikt) pasu-manussa- (u.a.) Tier 
und Mensch*, jav. pasuuqmca narqmca, u. a. Nach Benv, Instit 147ff., 
Watk, Hethldg 275 f. war *peku- ursprünglich unmarkiert 'bewegli¬ 
ches Gut*; sekundär semantisch eingeschränkt auf [+ belebt] (mit 
dem Gegensatz *uiHro- als [+ menschlich], [+ zweifüßig]; bei Watk, 
a,a.O. auch zu anatol. Konzepten für *pefcu- *uiHrodie unter Ideo¬ 
grammen verborgen seien). Zu weiteren alten Syntagmen mit *pefcu- 
s. Watk, a.a.O. 274f, 278, 280, F. Bader, RPh 63 (1989) 39, 40; dazu 
kommen iir. Textfiguren wie RV 9,97,1 sädma pasumanti ~ jav. 
pasus.hasta- m. Hürde für Kleinvieh, Pferch (Bthl, Wb. 881), ved. 
padä- pasväh ~ jav. pasäus ... paöam (o. II 78), ep. pasu-bhartar- m. 
Name des Siva ~ jav. baraOre pasuuqm (Schlerath II 163b), RV 
1,23,13 ajä ... yäthä pasüm, RV 6,53,9 ästrä ... pasusadhani (o. I 
143) ~ jav. pasuuäzah- (Nowicki 162). 

Idg. *pefcu-, zumeist mit *pek 'rupfen, krempeln, scheren* (o. II63) 
verbunden (vgl. die Lit. bei Frisk n 493; Kluge-Seebold 765b), wird 
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wegen der Auffassung als ursprünglich „^bewegliches Gut" (s.o.) 
von Benv, a.a.O. davon getrennt (vgl. auch Frisk III168, Lehmann 
103a; doch s. Schm, Krat 14 [1969(72)] 41, Emm, BSOAS 33 [1970] 
636b). 

pasca Adv. hinten, nach, zurück, später (RV +), pas'cät von hin¬ 
ten, hinterher, rückwärts (RV +); pascatät von hinten (RV), 
pascima- hinterer, späterer (Br +). - Mi., (nu.-)dard., ni., pä. 
pacchä hinten, usw. (Tu 7990fF., TuAdd 7990ff.). - Iir., jav. 
pasca nach, hinten, später, paskät von hinten, hinterher, 
hinterdrein, ap. pasä nach, pasäva daraufhin, dann, elam.- 
iran. *pasca° 'unter-, Nach-, Vize-’ (Hinz, NÜ 184), khot. 
patcu nachher, mp. np. pas, parth. pas dann, nachher, hinten, 
oss .fees- hinter, usw. (Henning, Miran 98 Anm. 1, Abaev I 
456f., Nyb, ManP II 152f., Bai, Dict 225b). - Nicht zu trennen 
von lat. post, alt poste hinten, nach (*pos-ti, Emout-Meillet 
526bf.), gr. dial. nö<; bei, hin, lit. päs bei, an, aksl. poz-de 

spät, u.a. (Fraenkel 542b, Pok 841f., Frisk II 582f.). 

Möglicherweise ist der iir. Zusammentritt von *pas mit *-öa-/ 
*-ka- erst jung; lit. paskuT, päskui 'nachher, hinterher' (alt pasak°, 
s. Fraenkel 545af.) ist eine Schein-Entsprechung (Bee, Origins 188). 
Vgl. AiGr I2 Nachtr 150, n 2,545f., III 86 (mit Lit.), Kent 37b, 197a, 
219a, Hoffm, Airan 4 = HoffmA 61; ved. °ca ~ jav. °kät setzen wohl 
(mit jav. pascae-ta 'darauf = LokSg, Bthl, GIrPh I 1,142?) erstarrte 
Kasusformen fort (doch s. Bee, a.a.O.). 

pasthaväh- m. fünf Jahre alter Stier (Käth, VS 4- [NomSg °vat\y 

TS °vät; L. Renou, BSL 43 [1947] 3 8 ff.), pasthauhf- f. fünf 
Jahre alte Kuh (Käth +). - Vergleichbar den Fällen turya0, 

*dvitya-väh- (o. I 657, 725), ist pastha0 als Ordinale 'fünfter5 
zu bestimmen; es ist Umformung von (*)pakthä- 'quintus5 
(o. II 61) nach sasthä- 'sextus5. Renou, a.a.O. 

Weitere Lit. in KEWA H 241; Hoffm, KZ 79 (1965) 253 = HoffmA 
189 (gegen *pan[k]thä-)\ H. Falk, TU 24 (1982) 170, 179 Anm. 4. - 
Ni. Wörter für junge Tiere, die vielleicht (?) auf *pastha- (eher auf 
*pättha-) zurückgehen, bleiben wohl fern (Tu[Add] 8015). 
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päsas- n. Penis (RV-Kh, AV +). - Idg. *peses- n., gr. tizoq n. Penis. 

Dazu mit abweichender Bildung lat. penis < *pes-ni-, ferner ahd. 
fasel Same, Frucht, Nachkomme, heth. /pesna-/ Mann (E. Neu - 
H. Otten, IF 77 [1972] 187ff.); eine verbale Grundlage von *pes-es-, 
*pes-n° vielleicht in heth. pess-mi 'reiben* (N. Oettinger, Hethldg 201 
Anm. 22, Oett 327). - Lit. pisti 'begatten* (AiGr II 2,228) gehört 
wohl als 'stoßen* zu *peis, vgl. PES (Fraenkel 587a; doch s. Oett, 
a.a.O.). 

Frisk II 507, Nowicki 73, mit Lit. - Iran. *pah- erwägt Bai, Dict 
228a in khot. päkat 'futution (?)’. 

pastyä- n. Wohnsitz, Wohnstätte, Aufenthalt, Haus (RV [10,96, 
11 pastyäm ... göh Wohnstätte des Rindes’, 10,96,10 pastyöh 

'in beiden Wohnungen’, s. AiGr IE 99, Renou, EVP16 (1967) 
155]\ pastya-sdd- im Hause wohnend (RV 6,51,9), virä-pastya- 

ein Haus voll mit Söhnen habend (RV 5,50,4; s. Renou, EVP 9 
[1961] 111), pästya- n. Hauswesen (RV 4,21,6 °äsya, AiGr 
n 2,132; nach GeRV I 447 N. pr.). - Die primäre Frage ist, 
ob das mehrmals im RV erscheinende pastyä- f. (mit pastyä- 

vant-) eine vergleichbare Bedeutung (Wohnsitz, Haus, Haus¬ 
gemeinschaft’) hat; ein Teil der Interpreten faßt pastyä- als 
ein Wort für 'Strom, Fluß’ auf. 

Reiche Lit. bei Renou, EVP 15 (1966) 68, der 'Strom* vorzieht. 
A. Minard, BSL 55 (1960) c.-r. 57 erinnert an Parallelen für „Weg“ -► 
„Wohnsitz“ und „Strom“; so sollte nach Minard, a.a.O. die Deutung 
entweder von pastya-/°yä „*Weg“ ausgehen, oder aber pastyä- 
'Wohnsitz* und pastyä- 'Strom* seien voneinander zu trennen. Eine 
andere Verknüpfung der Wörter für 'Haus* und 'Strom’, über pastyd- 
'fest, sicher’ ('river* = 'with secure banks*), schlägt Bai, MithrSt 5f. 
Anm. 13 f. vor. 

Die übliche Vergleichung von p° 'Wohnsitz* ist die mit arm. hast 
fest, an. fastr, ahd. festi = nhd. fest u.a., vielleicht auch mit lat. 
postis m. Pfosten (s. die Lit. in KEWAII242, Lehmann 109bf.; Oett 
327, C. de Lamberterie, Spr 26 [1980] 141 Anm. 43, Bai, a.a.O. und 
Dict 226a [iran. *pasta- 'firm, embanked*?]). Zu anderen Deutungen 
s. AiGr II 1,85 und KEWA, a.a.O. - Daß ved. pastyä- semantisch 
wie pastyä- aufzufassen sei, vertritt neuerdings Brereton, Ädityas 
94 ff. Anm. 45. 

Dard. Fortsetzer wie kala$a (dial.) pasti 'storehouse* bei Tu 8017. 
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PÄl schützen, behüten (RV {päti, pänti, pähi usw.] +; panä- 

hütend [RV 9,70,4]); Aor. päsati, päsatas (RV; zur Genese 

s. Narten, Aor 168 f.); °pa- hütend, z.B. go-pa-, urspr. 'Kühe 

hütend5 (o. I 499f.; -* GOP\ tanü-pä- den Leib schützend 

(RV +), °pana- in tanü0 dss. (AV +; o. I 622), °pävan- in 

tanü0 dss. (AitB); pätär- m. Schützer, Hüter (RV +), nr-pätdr- 

m. Männerschützer (RV; ~ Sü + nr-pa-y o. II 20), nr-päyya- 

Männer schützend (RV), nr-piti- f. Männerschutz (RV), go- 

pfthä- m. Schutz (RV +), go-pithya- n. Hüteramt (RV 10,95,11; 

s. AiGr II 2,719,815, Renou, EVP16 [1967] 153). - Mi., nu., dard., 

ni., pä. päti schützt, bewacht, pkt. narähiva- m. König (= Mn + 

nara~adhi-pa-\ waigali pas(i)-pä Schafhirt, u.a. (Tu S. 452b, 

s.v. PÄ2; o. 1499). - Iir., aav. ni-pärjhe du bewahrst (dir), pät 

hält von etwas ab, hindert, päiiät möge bewahren, pöi zu 

schützen u.a. (Humb, Ga II 12,58,70, Kel, NR 223, Kel-Pir 

II 267, Bee, Gramm 198), jav. päiti schützt, °pä- schützend 

(s. Kel, NR 223 ff.), pätar- m. Schützer, Schirmer, hu-päta- 

wohlbehütet, ap. pätuv er schütze, pädiy beschütze!, päta- 

geschützt, xsaga-pävan- m. Satrap (~ ved. °pävan-\ in der 

NÜ *°pä^ *°päna- [~ ved. °pa-, °päna-\; Schm, Fs Palmer 

373ff., 388ff, Krat 25 [1980(81)] 37), khot. pä- schützen, mp. 

pädan schützen, bewachen, sogd. ”p’y- (*ä-paia-)beobachten, 

usw. (Bai, Dict228a; Gersh, Hymn 174,201,222, S-W,BSOAS 

52 [1989] 257). - Idg. wohl *peh3 (mit *peh3-i- aus -/-Präsens; 

s.u.), vgl. gr. 7c<j5p,a n. Deckel, Tioiprjv m. Hirt, lit. piemuö 

(AkkSg piemen-i) Hirt, Hirtenknabe (*peh3-i-men-), finn. (< 

balt.) paimen Hirt (s. Fraenkel 585b, StangVglGramm 52ff), 

u.a. (s. bes. patrapäyw-1). 

Morphologische Erwägungen (Nomina auf *-mert- m.n. werden 

nicht von der -o-Stufe abgeleitet) sprechen für *peh3(J)- (Mh, LI 175 

Anm. 323) und gegen die ansprechende Erklärung von gr. mo0, not0 

als *poh2(i)-, zu *peh2 in heth, /pah-s-/ schützen, toch. A päs- 
hüten, lat. pä-scö lasse weiden, pästor Hirt u.a. (gegen F. Bader, 

Fs Palmer 17ff, BSL73 [1978] 104ff, Rasmussen, Morphophon 55_f., 

306); zur Problematik des Wurzelansatzes *CVH ~ *CVH/ s.u. PÄ1. 
Über pälay° s. bes. - RV 8,29,6 pfpäya gehört nicht primär zu 

PÄ1; R. Hiersche, MIO 4 (1956) 364ff, Renou, EVP 4 (1958) 110. 
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Mehrere phraseologische Übereinstimmungen betreffen PÄ1 und 
iran. *pä; vgl. o. I 622 zu tanü-pä- usw., 1771 zu dvisäh pä^ s. ferner 
unter visva-. 

PÄ2 trinken (RV \pibati,pibante, äpibat u.a.] +, s.u.); Perf. papäu, 
pape (RV +); Aor. apät (RV +; dazu RV päntiAV päthäs 

Konj.), (< *ä-pä-s-t 'er hatte getrunken’, RV 5,29,8), 
pästa (AV; Narten, Aor 139 Anm. 386, 168), äpäyi (RV); Fut. 
päsyate (Br +); pitä- getrunken (RV +),pitvf(RY),pitva (RV +) 
getrunken habend, patave zum Trinken (RV); Pass, ptyäte 

(AV +); pipisati möchte trinken (RV 1,15,9), pipäsati will 
trinken, ist durstig (RV +); Kaus. päyäy° trinken lassen (RV +; 
Jamison, -äya- 169, 195); °pä- trinkend (RV madhu-pä- Süß¬ 
trank trinkend [u.a., AiGr II 2,80]), °pa- dss. (RV + soma0, 

RV 8,22,17 madhupä-tama- am liebsten den Süßtrank trin¬ 
kend), papi- trinkend (RV 6,23,4), patar-, pätär- m. Trinker 
(RV +), pana- n. Trinken, Trunk (AV +; RV + deva-päna- 

den Göttern als Trank dienend, u.a.), pürva-päyya- n. erster 
Trunk, Trunk vor anderen (RV; °peya- dss., RV +), soma- 
pavan- m. Soma-Trinker (RV), piti- f. Trank (RV; Liebert 
123 L), soma-pithd- m. Soma-Trank (RV +)r - Mi., nu., dard., 
ni., pä. pibati trinkt, pita- getrunken, päna- n. Trank, kati pi- 

trinken, usw. (Tu S. 452b, s.v. PÄ1; TuAdd 8082,8209,8380a, 
8681). - Iir., aav. vfspö.paiti- für alle Trank habend (Y 38,5; 
für *°piti-, Narten, YH 241 Anm. 166), waxi pöv-, sangleöi 
pöv- trinken (~ ved. pibati, MorgllFL II 409a, 536a), np. nabid 

Wein, Dattelwein (*ni~pitaT. Nöldeke bei HomNeupEt 
230, GIrPh 12,26). - Idg. *peh3f*ph3 (~pehri-/*ph3i- -> *pih3), 

Präsens *pi-ph3-e-ti -► *pibeti (s.u.!), vgl. gr. mvco, äol. dor. 
ti6vg) trinke, Imper. Aor. müi, äol. Pass. cttoOtiv, ttotov 
n. Getränk, lat. pötus getrunken, betrunken, lit. puotä Trink¬ 
gelage, apreuß. poüt trinken, aksl. piti trinken, heth. päss-bhl 

einen Schluck nehmen, u.a.; das voreinzelsprachliche Präsens 
*pi-b-e/o- (s.o.) in air. ebait sie trinken (*pibonti), lat. bibere, 

umgebildet auch in arm. dmpe- (Kli, Altarm Verbum 156, mit 
Lit.); s. die Lit. bei Frisk II542, Oett 435 und Anm. 88, H. C. 
Melchert, Spr 33 (1987) 26. 
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Die Deutung des Verhältnisses von *peh3/*ph3 und *peh^i/*pih3 
zu einander ist umstritten; s. Benv, BSL 59 (1964) 34f., W. S. Allen, 
Fs Palmer 12, F. O. Lindeman, NTS 22 (1968) 107ff, Introd 71ff., 94 
(mit Lit.), Kli, a.a.O. 213 Anm, 69, Mh, LI 142f., 174f., Bee, Origins 
215, LarTheor 61, M-Br, Glo 67 (1989) 139 und Anm. 3, Rasmussen, 
Morphophon 56, 265 ff., 306, Schrijver, Refl 412, 413, Euler, Aor 15 
und Anm. 24. 

Hierher wohl pänta- m., wahrscheinlich Trank* (RV 1,122,1; 
1,155,1; 10,88,1); s. Old, Not I 122f., AiGr ff 2,211, Renou, EVP 4 
(1958) 25 (mit Lit.), 14 (1965) 91. - Über RV vi-pipänä- s.u. PÄ\ 

PaP gehen, sich bewegen, ziehen(?): Formen einer Wortsippe 
dieser oder ähnlicher Bedeutung werden von Bur, HJ 15 
(1973) 87 ff. (s. auch KEWAIII 758, Joachim 106) angesetzt: 
MS, TS ut-pipite erhebt sich (vgl. H. Rix, Krat 14 [1969(72)] 
185f., Hoffm bei Oett 498, o. H 85), AV ut-pipäna- der sich 
erhebt, RV vi-pipänä- etwa: aussondemd, auseinanderbewe- 
gend (Bur, a.a.O. 89f., Joachim, a.a.O. und Anm. 275), Br 
vi-pana-y wenn: Trennung, Auseinanderziehen; u.a. - Als 
Vergleichsgut kommt vielleicht heth. pippa- 'Umstürzen’ 
(Perf. *pep[o\H-T) in Betracht (Oett 498; Bur, a.a.O. 107f. 
vergleicht heth. pa-i-mi 'gehe’ usw., doch s. dagegen Oett 391 
Anm. 265). 

Hierher soll auch rji-p-yä- gehören, s.o. I 250. - Wenigstens für 
einen Teil von Burrows Material ist Bezug auf PÄ2 (s. Bur, a.a.O. 
88f. zu VS vipana-) oder PÄ1 möglich (RV + paras-pä- "aus der 
Feme schützend*, nach Bur, a.a.O. 95 'he who travels abroad’, 'emis- 
sary*; für Ry 3,5,5 päti> 5,47,3 päti, 7,5,7 päsi ist gegen Bur, a.a.O. 
93f. mit PÄ1 "schützen* auszukommen). - S. noch u. päthas-, 
päyü2. 

päthsü- m. Staub, Sand, zerbröckelnde Erde (AV +; ep. pämsu- 
[s.u.]); pämsurä- staubig (RV 1,22,17), pämsulä- dss. (SV, 
SB +; ep. pämsula-). - Mi., nu., dard., ni., pä. pamsu- Staub, 
Schmutz, usw. (Tu 8019 [mit Verweisen; s.u.]; TuAdd 8019). - 
Iir., jav. pqsnu- m. Staub, oss. fcenyk/funuk Asche, khot. 
phäna Staub (Benv, Oss 20, Abaev I 449, Bielmeier, Unters 
240, Bai, Dict 261b). - Die weitere Zuordnung ist proble¬ 
matisch. 
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Ved. pämsü- (< *päms-nü- wegen jav. pqsnu-1) wird zumeist als 
*pe-n-s- neben *pes- in aksl. pesbkb 'Staub, feiner Kies’ gestellt 
(mit heth. passila- c. 'Kieselstein’? S. die Lit. in KEWA II 243 
[auch zu anderem]). Zu beachten ist Erhaltung von ved. -m- bei 
Herkunft aus *pen$- (P. H. Hollifield, Spr 26 [1980] 43). - Nach 
Tu, a.a.O. weisen zigeun., nu. (und dard.?) Fortsetzer auf pämsu- 
(so als jüngere Schreibung überliefert, s.o.), das auch zu Iran, und 
slav. -s- stimmen kann (vgl. bereits Bthl, Wb. 904). S. ferner V. N. 
Toporov, 6t 1970, 21ff. - Bai, a.a.O. zieht weiteres Material heran, 
das auf iir. *(s)pan- weisen und mit pdrika- verbindbar sein soll; 
S. Lienhards Annahme einer mi. Entwicklung aus *prämsu- (Fs 
Thomas 17ff.) scheitert an jav. pqs° usw. 

päka- Adj. arglos, schlicht, einfach, kindlich, unwissend (RV +); 
päkatra ohne Arg, ohne Einsicht (RV), päkavät redlich, in 
schlichter Weise (RV 10,100,3), päkyä InstrSg in Einfalt, im 
Unverstand (RV, s. AiGr II 2,834,840). - Nicht erklärt. 

Referat mehrerer Deutungsvorschläge in KEWA II244. Doch ist 
bereits die Prämisse der meisten Versuche - die in der ältesten 
Sprache nicht erscheinende Bedeutung „Tierjunges“ sei primär - 
fragwürdig; auf ihr fußen die Erklärungen als „*Säugling“ {PA2, s. 
B. K. Smith, KJ 29 [1986] 84), als „^Schützling“ (PÄ \ KEWA, a.a.O.) 
oder als „*Brätling“ (PAC\ ~ nhd. Backfisch = junger Fisch, der 
sich nur zum Backen oder Braten eignet [s. Kluge-Seebold 54a], 
Fraenkel 525b). 

Mit lat. paucus ist pa° nicht zu vermitteln (s. Rasmussen, Mor- 
phophon 73f.). - Mp. np. päk 'rein’ bleibt fern, s.o. II 106. 

päkadürvä- s.u. sändadürvä-. 

päkalä- Adj. eine Farbe, wohl: tiefschwarz, ganz schwarz (TS). - 
Ni.? [S.u.] - Nicht klar. 

Gehört auch das ved. Farb-Adj. zu PA C, wie Lex. päkala- 'zum 
Reifen, zum Eitern bringend’ (mit ni. Fortsetzem, Tu 8024) und 
wohl VS + päkäru- m. eine Krankheit ('fortgeschrittene Entzün¬ 
dung’,MKI 514, Mylius)? - Ganz anders W. Wüst in KEWA H 244 
(zu päka- L,*jung“]; Schwärzung der jungen Stammesangehörigen 
bei Vegetations- oder Initiations-Riten); s. auch AiGr II 2,863. 

päkärus.u. päkalä-. 
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pärikträ- m. ein Tier, wohl: eine Art Maus (VS, u.a.; zu Über¬ 
lieferungs-Varianten s. Sha 189, 190f., mit Lit.). - Unklar. 

pqjas- n.: mehrmals im RV erscheinendes Wort, dessen Bedeu¬ 
tungsbestimmung umstritten ist („zugewandte Seite, Fläche“ 
[Bai und Frühere, s. die Lit. bei Renou, EVP 3 (1957) 68; Thi, 
KZ 92 (1979) 32f.] bzw. „Erscheinungsform“ [Nowicki 75ff., 
mit reicher Lit.]; „ein Teil des Körpers“ [Renou, EVP 4 (1958) 
54, Krat 5 (1960) 93a; vgl. päjasyä-7] oder überhaupt „body“ 
[S. D. Atkins, JAOS 85 (1965) 9ffJ); päjas-iNomDu (RV 1,121, 
11) ist ein Epitheton von Himmel und Erde, päjas-vant- (RV 
10,77,3) eine Kennzeichnung der Marut. - Wahrscheinlich 
kannp°, welche exegetische Bestimmung man auch annimmt, 
mitiran. *pädzah- 'Oberfläche7 vermittelt werden (jav. *päzah- 

in päzarfhant- [Kli, Farhang 234f.], khot. paysa- Oberfläche, 
oss. faz/fazce Hälfte, Seite, usw. [Abaev 1426, Bai, Dict230a]); 
die iir. Wörter wohl zu idg. *pehj& V&1- hes. lat. pägina 'Seite, 
Blatt Papier’, gr. eu-Trnyrig gut gebaut (< ,*von schöner 
[Vorder-JSeite“; Thi, a.a.O.). 

S. auch pajrä-; vgl. weitere Lit. in KEWA II 245, III 755, ferner 
V. N. Toporov, Et 1970, 44, Dand, VedBibl IV 992 (Nr. 348), 993 
(Nr. 351). 

pqjasyä- n. Bauchgegend (beim Tier), Weichen (AV, YV), tri- 

päjasyä- drei Bäuche habend (RV 3,56,3). - Wohl zu päjas-. 

Die Zusammenstellung hängt von der semantischen Bestimmung 
von päjas- ("Seite’ oder sogar 'Körper[teil]’) ab, s.d.; vgl. M. A. 
Mehendale, BSOAS 25 (1962) 597 ff. - Wenig wahrscheinlich ist 
Verbindung mit pak?ä- (s. AiGr II 2,924, Bur, Skr 159). 

pätala- Adj. blaßrot, rosa (Kaus +). - Mi., dard., ni., pä. pätala- 

blaßrot, u.a. (Tu 8033). - Nicht klar. 

Eine alte idg. Deutung verbindet p° mit der Farbwurzel *pel(H)y 
s. palitä- (Lit. in KEWA II 245); vgl. neuerdings Bur, BSOAS 38 
(1975) 58. - Für Munda-Ursprung (zusammen mit pätala- m., °lä-. 
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°li- f. als Baumname in JüS und in Fortsetzem [Tu 8034]) plädiert 
Kui, PMW 93; die dravidische Deutung bei Bur, BSOAS 12 (1948) 
383 f. (s. auch DED2 362af.) bezog sich offenbar nur auf den Baum¬ 
namen. 

pätavd- s. patü-. 

päta- f. eine Pflanzen-Art (AV, Kaus). - Nicht klar. 

Zu Versuchen der näheren Bestimmung vgl. W. W. Malandra, 
JAOS 99 (1979) 220ff., R. P. Das, StudlndMedH 21ff.; s. ferner 
Dand, VedBibl IV 64 (Nr. 44). - Zusammenstellung mit Pflanzen¬ 
namen der JüS wie pätala- (s.pätala-) oder kl. + päthä- f. (vgl. Das, 
a.a.O. 21) führt nicht weiter. 

pätürä- m. ein bestimmter Teil des Tierkörpers in der Rippen¬ 
gegend (TS; Parallelstelle KäthA pätora-, Sha 190). - Unklar; 
vgl. pataurä-? 

päni- m. Hand (RV +); pänikä- f. eine Art Löffel (Lex.; s.u.), 
päni-ghnä-, °gha- m. 'hand-clappef (VS, TB +; als Vogel¬ 
scheuche, Woj, AoF 7 [1980] 192), päni-tala- n. Handfläche 
(o. 1637\pänyä- zur Hand gehörig (§B; AiGr II 2,824). - Mi., 
nu., dard., ni., pä. päni- m. Hand, pänikä- f. eine Art Löffel 
(s.u.), u.a.; Tu 8045f. - Ohne anerkannte Deutung. 

Zu einer idg. Gleichung für ‘(flache) Hand’, gr. iraAcc\u]9 lat. palma, 
air. läm, ae. folm usw. (WH II 240, Frisk II 466, mit Lit.) wurde p° 
früh - als mi. aus *parni- (AiGr I 45) oder mit -n- aus *-/«- nach 
Fortunatovs fragwürdigem Gesetz (s. AiGr II 2,726, 741) - gestellt; 
doch stimmt p° nicht zur laryngalhaltigen Grundform dieses 'Hand’- 
Wortes (wohl *p\H-mehr> Bee, Dev 195f., 200, Mh, KZ 100 [1987] 
101 Anm. 64). Neuerdings zur Verteilung von *par-ni- („amt“) gegen¬ 
über 7raAd-|ir| usw. E. P. Hamp, IIJ 25 (1983) 275; jav. parznä- (Bthl, 
Wb. 895) fällt als Zeugnis der Anit-Form jedoch weg, da nicht ‘Hand’, 
sondern Adj. f. ‘volle’ bedeutend (Lit. in KEWA B 247, III 755). 

Da sughni ben ‘Handfläche’, yidga peno, waxi pün auf *(°)päni- 
zurückzugehen scheinen (Morg, Shughni 19b), mag RV + päni- 
aus *päm- = iran. *päni- stammen, wie RV + sthunä- aus *sthunä-, 
RV + mani- aus *mani- (s. Mh, Gs Renou 512f. = AKS 110f., mit Lit. 
in 512f. Anm. 4,513 Anm. 1,2 = llOf. Anm. 4,111 Anm. 1,2, vgl. 
ferner KEWA III 755). Hypothetisch bleibt idg. *pen- ‘Hand’, s.o. 
II 66. 
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Aia., pä. pänikä- usw. 'Löffel* gehören sicher als '*Händchen’ 
zu päni- (~ aia. däru-hastaka- 'Holzlöffel’; hebr. kaf 'hohle Hand* 
und 'Löffel’); anders K. R. Norman, SktWC 392 (Entsprechung von 
ae. spön, engl. spoon\ dagegen Mh, VJa 1989/2,11). 

pändü- Adj. weißlich gelb, weiß, bleich (§B +); pandara-väsas- 

ein weißes Gewand tragend (SB; SÄr brhat-pändara-väsas-\ 

pändura-darsana- mit bleichem Antlitz (SÄr), pändv-ävika- 

n. weißes Schaffell (§B), pändva- n. ein ungefärbtes wollenes 
Gewand (SB +; dazu Hoffm, MSS 8 [1956] 7=HoffmA389). - 
Mi., nu., dard., ni., pä. pandupandura- gelblich, waigali 
präsd grau (*pändasa-, Tu 8050), mth. pädhrä weiß, usw. (Tu 
8047, 8051, TuAdd 8051). - Nicht sicher erklärt. 

Hoffm, Diss 396ff vermutet in pändü-/*pända- (s.o. panda-ra0, 
nu. *pända-sa~) ein *pe/oIe-nd- mit wohl partizipialem -«^-Suffix 
(p° also eigentlich „weiß, bleich werdend“) und erinnert an balt.- 
slav. Farbwörter mit -nd- wie urslav. *olbgd- 'weiß’ (sloven. labüd 
'Schwan’ usw.), halt. *baland- 'weiß’ (in lit. balandis, lett. baluödis 
'Taube’, s. auch Vasmer II 22, Fraenkel 31a); mit *pelh2 (palitd- 
usw.) hatte schon die ältere Forschung p° verbunden (s. AiGr II 
2,550, Kui, PMW 91, KEWAII248 [mit Lit.]; dort zu anderem). Vgl. 
noch pundänka-. 

Nach Bur, BSOAS 34 (1971) 542, 38 (1975) 55 stammt pänd0 mit 
kontextfreiem -nd- aus *pänd°, vgl. lett. spuods 'glänzend, hell’ 
(*[s]pond°) u.a. 

Für nicht-idg. Ursprung plädieren Kui, a.a.O., Tu 8051 und A. Par- 
pola, StudOr 55 (1984) 455. Dafür sollen Nebenformen wie *padda- 
(pkt. padda- 'weiß’) und (?) pundänka- (~ Lex. pundra-, pkt. 
punda- 'weiß’) sprechen (Tu, a.a.O.); andererseits macht das Neben¬ 
einander von pändu(ra)-, panda-ra0, nu. *pända-sa- und viell. 
*pandra- in ks. pronu 'weiß’ (Tu 8051.2) einen indoar. Eindruck. 

pätaka-, s.u.u. II 120f. 

pütalyä- n., nur AkkDu °ye RV 3,53,17: bestimmte Teile des 
Wagens, vielleicht 'die beiden Wagenstützen’ (GeRV I 395, 
RauVedA 23 Anm. 22; zweifelnd SparreboomChar 128). - 
Unklar. 
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pätäla- n. Unterwelt (Up +). - Mi., ni. (nur West-Pahap [dial.]), 
Tu 8054. - Nicht überzeugend erklärt. 

Zu Mn, ep. + päta- m. 'Fall, Niederfallen’ (PAT1), s. AiGr II 
2,288, A. Minard, BSL 55 (1960) c.-r. 57? Vgl. Sü antaräla- (o. 176). - 
Ist der Anklang an °tala- in mehreren Wörtern für Höllen und Unter¬ 
welten (ZimmerAiL 420; o. I 637 zu Up + talätala-) ein Zufall? - 
Weitere, überkühne Vorschläge referiert KEWA II 250f. 

pdtra- n. Gefäß, Behälter, Schale, Geschirr, Becher (RV +), 
°päträ- dss. (in AV rajata0 u.a., AiGr II 1,267); pätrf- f. Gefäß, 
Faß (Br +). - Mi., ni., pä. patta- n. Becher, Almosenschale, 
usw. (Tu[Add] 8055, mit Verweisen). - Iir., jav. päOra-uuant- 

Schutz gewährend, parth. p ’hr, sogd. p V<5, mp. np. päs Wache, 
Schutz, mp. pahrez Verteidigung, Beschützung, u.a. (Gersh, 
Gramm 46, Nyb, ManP II 148b, 152b). - Idg. *pehrtro- 

'Behälter, Schutz’, got. fodr n. Scheide, an. födr n. Kleider¬ 
futter, nhd. Futter, usw., zu PÄ1; AiGr II 2,702, Lehmann 120a 
(etwas abweichend Rasmussen, Morphophon 55). 

Die indoar. Wörter gehen ebenso wie ihre iran. und german. Ent¬ 
sprechungen auf '*Behälter, Umhüllung, Schutz’ zurück. Von den 
Sprachträgem ist pdtra- usw. 'Becher’ aber sicherlich auf PA2 bezo¬ 
gen worden (z.B. RV 1,175,1 apäyi ... pätrasya, 6,44,16 pätram 
indrapanam ... apäyi, 10,53,9 paträ devapanäni, 10,112,6 pätram ... 
pibä sömam enä, 10,136,7 pätrena ... dpibat); ein Einfließen von 
*patra-2 < *peh}-tlo- 'Trinkgerät’ (= lat. pöculum, ~ PÄ2) bleibt daher 
erwägenswert. 

päthas- n. (RV, AV +): ein viel behandeltes ved. Wort, dessen 
Bedeutung vielleicht „Hut, Schutz des Eigentums“ war (H.-P. 
Schmidt, IU 15 [1973] lff.); dazu RV 7,1,14 sahäsra-päthas-, 
etwa „mit tausend Schützungen“ (s. auch L. De Vries, KZ 
93 [1979] 17 Anm. 35). 

Wenn H.-P. Schmidts exegetische Bestimmung zutrifft, liegt Be¬ 
ziehung zu PÄ1 nahe. Mit diesem wurde p° zwar assozüert (flgurae 
etymol. bei Schmidt, a.a.O. 5); nach Schmidt, a.a.O. 34 ist aber p° 
erst aus *pathas- panthä-) nach PÄ1 umgeformt worden. Anders 
(Suffix -thas-) AiGr II 2,722, Rasmussen, Morphophon 275. 

Zur Übersetzung von p° gibt es eine Reihe konkurrierender Auf¬ 
fassungen; s. die Referate in AiGr, a.a.O. und bei Renou, EVP 3 
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(1957) 47f, Bai, TPS 1961, 136 Anm. 1, Manessy, -as- 57ff., W. P. 
Schmid, IF 69 (1964/65) 68, Schmidt, a.a.0.3ff., Nowicki 73ff; nach 
Bur, IIJ 15 (1973) 96f. liegt die Bedeutung von p° im Bereich von 
“the course along which a thing moves, or the area within which 
something moves or operates” (zu R43). 

pädü- m., nur RV 10,27,24 °üh, vielleicht "Schuh’ (Old, Not II 
230); dann Ableitung von päd-. 

Dazu in späterer Sprache HiDhS + pädukä- f. 'Schuh', ÄpDhS 
pädukin- 'beschuht’, pä. pädukä- f. 'Schuh’ (u.a., Tu 8076). - Eine 
andere Auffassung übersetzt RV pädü- mit 'Fuß* (MnGrS 1,10,17 
pädau LokSg ['Platz’] könnte zu päde konjiziert werden, C. Werba 
bei Griepentrog, Diss 164 Anm. 43); dazu pä. pädukä- 'kleiner Fuß’ 
u.a., die aber auf pada-fpäd- aufbauen können (s. Tu[Add] 8075). 
Keinesfalls ist pädü-, wenn (?) 'Fuß’, ererbte Bildung mit got. fotus 
m. *Fuß’, das aus dem german. Wurzelnomen Jöt- (~päd-) erwach- 
sen ist (Lit. in AiGr II 2,475, Lehmann 121a, Griepentrog, Diss 
144ff). 

pänta-, s. PÄ2, o. II 114, 

päpä- Adj. schlimm, übel, böse (RV +; zum Belegstand s. M. 
Witzei, DialLitlndA 205f.); päpjyas- elender, kränker, ärmer 
(YV +),päpistha- geringst, bösest, schlechtest (AV +); pdpaka- 

übel, schlecht (RV-Kh +); päpäy° jemanden ins Unglück gera¬ 
ten lassen (TS); päpmän- m. Übel, Unheil, Unglück, Schlech¬ 
tigkeit (AV +; s.u. pämän-). - Mi., ni. (nur guj., singh.), pä. 
päpa- böse, päpittha- bösest, u.a. (Tu 8092,8094). - Iir., wenn 
jav. päpa- 'übel’ in Y 57,20 päpö. vacah- vorliegt (~ Br päpokta- 

'gegen den unglückbringende Worte gesprochen wurden’?); 
vgl. Ge, KZ 27 (1885) 251, Humb, WdS 5 (1960) 324 (dagegen 
Kreyenbroek, Sraosa 87). - Die Herkunft von päpä- usw. 
ist ungesichert. 

Früh mit pämän- (s.d.) und gr. 7tfj|i<x n. 'Unheü, Leid, Not’ etc. 
verbunden, s. die Lit. in AiGr II 2,755, KEWA II 255, vgl. auch 
Bai, Dict 44a; pä-p-ä- „mit gebrochener Reduplikation“ neben pä¬ 
män- usw., oder „vielleicht lallwortartigf ]“ (Pok 793) [?]. - Mit 
PA Y12 ist p° schwerlich zu verbinden, o. II 85. 

Hierher Sü + pätaka- n. 'Verbrechen, Sünde’, wenn dissimiliert 
aus RV-Kh + papaka- schlecht (ep. + n. Sünde, Übel), s. AiGr I2 
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Nachtr 158, II 2,147. Doch wird die Herleitung von pätaka- auspätay0 
"fallen lassen* (PAT1), als 'in eine schlechtere Inkarnation fallen 
lassend* (~ buddh. pätqyantikä- 'an offence causing fall to a lower 
existence’), wieder befürwortet; s. F. Edgerton, JAOS 79 (1959) 42a, 
KEWA m 755. 

pämän- m. eine Hautkrankheit, Krätze (AV +); pämanä- krätzig 
(Käth +; pämanam-bhävuka- krätzig werdend, TS [zu Wei¬ 
terem s. AiGr II l2 Nachtr 15f.]), pämara- krätzig (Lex.; kl. 
'Mann niedrigster Herkunft; Bösewicht; Dummkopf, Tor’). - 
Mi., ni., pkt. pämä- f. Krätze, pämara- m. Tor, Bauer, u.a. (Tu 
8095f., TuAdd 8095). - Iir., jav. päma, pqma NomSg Krätze 
(wohl °man- m., = ved. pämän-), pasto pam Krätze (s. Morg, 
Voc 57). 

Ved. päpmän- m. 'Unglück, Unheil’ gilt als Umformung von 
pämän- nach päpä- (s. Hoffm, KZ 78 [1963] 90 = HofFmA 154); 
daraus ist für pämän-, jav. pämän- usw. vielleicht zu schließen, daß 
sie ursprünglich „^Unglück, Unheil" bedeuteten. Unter dieser Vor¬ 
aussetzung werden die iir. Wörter mit gr. 7rf\pa n. "Unheil, Leid, 
Not’ verbunden (~ lat. paeminösus [für pem°i] 'rissig, brüchig’); s. 
WH II234, Frisk II529, Wennerberg 1120, Rasmussen, Morphophon 
55. - Hierin angenommenes idg. *peh{ (schwerlich zu PA Y12) soll 
auch in päpä- (*pä-p-ä-l) vorliegen, s.d. 

päyü- m. Hüter, Beschützer, Schutzgeist, Schutzgott (RV, AV). 
- Iir., aav. jav. päiiu- m. Hüter, Schützer, Hirt. - Idg. *pehiiü-, 

s. PÄX\ daneben peh^iu- (*pöh3iu-) n. in gr. txwu n. Schafherde 
(vgl. Bee, Origins 196, Lubotsky, System 45, Rasmussen, 
Morphophon 28,55,204). 

Zur Frage der formalen Gleichsetzbarkeit von oss. fcejjaw usw. 
"Viehhirt’ mit p° (Miller, Oss 34, Gersh, BSOAS 14 [1952] 484 = 
Phillran 115, G. Dum6zil, JA 1956, 361) s. Benv, Oss 88, Abaev I 
43 lf. - Ein N, pr. iir. *päiu- (~ RV 6,47,24 päyü- m. N. pr.) wird 
wohl in der altiran. Onomastik der NÜ (*päjuka-, Hinz, NÜ 192), 
möglicherweise auch im Namengut des LAV (*päiauaJ. Friedrich, 
Or N. S. 18 [1949] 344) vorausgesetzt. 

Zum Schwinden von päyü- nach dem AV (wegen der Formgleich¬ 
heit mit päyü-2) s. J. Gonda, AcOr 14 (1936) 163 = SelStud DI 3, 
KEWA II 256. 
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päyü-2 m. After (YV +). Nicht klar. 

Mit päyü-1 ursprungsgleich? Vgl. vielleicht gr. apxo<; 'Mastdarm, 
After’ und 'Führer, Anführer’, wenn a° 'After’ als „scherzhafte 
Ironie in euphemistischer Absicht“ zu verstehen ist (Frisk I 158 f.; 
s. auch Chantraine 120b); zu Parallelen für 'Gesäß, MastdarmöfF- 
nung’ ~ '*Obdach, Schutz’ s. ferner KEWA II 256. Gleichsetzung 
mit p° 'Schutzgeist, Schutzgott’ befürwortet Kui, IIJ 5 (1961-62) 51 
(uthe organ being denoted by a veüed term for the god himself”). 

Nach Bur, IIJ 15 (1973) 95f. ist päyü-2 „*passage“, zu PA3. 
Mit PAY12 besteht wohl kein Zusammenhang (RV 10,28,11 

pratipyanti nicht 'sie bescheißen’, GeRV III 173); s. KEWA II 257 
(dort auch zu anderen Vorschlägen). 

pärä- Adj. hinüberfahrend, hinüberführend, n. jenseitiges Ufer, 
jenseitige Grenze, Ziel (RV +), su-pärä- Adj. leicht zu durch¬ 
fahren, schön hinüberführend, m. Hinüberführer, Helfer 
(RV +; AiGr II 2,89), pärä-tas jenseits (RV; AiGr HI 591); 
pärya- zum Ende, zur anderen Seite [des Jahres] gehörig 
(RV [YV pärya-]; Kui, IIJ 5 [1961-62] 169ff, s. auch Schulze, 
KS2 [Nachtr] 827 und Anm. 2). - Mi., dard., ni., pä. pära- n. 
jenseitiges Ufer, usw. (Tu 8100 [mit Verweisen], TuAdd 8100, 
8108a). - Iir., jav. dürae-pära- dessen Ufer in der Feme liegen 
(~ RV 2,11,8; 10,49,6 dürepäre fern am Ende, ep. dürapära- 

dessen jenseitiges Ufer fern liegt), mp. np. bärGestade, Ufer, 
mp. np. röd-bär Fluß-Ufer, khot. pära- Grenze, u.a. (s. Morg, 
Voc 58, Bai, Dict 231a). - Idg. *por-ö- (~ gr. Ttopog m. Durch¬ 
gang, Furt), zu PAR. 

Hierher auch äküpärao. I 39,359? - Aus (°)pärä- entwickeltes 
*°bära- (~ *°bäla-, f.) wird in jihmä-bära- (o. I 591), nicina-bära- 
'mit dem Rand nach unten’ (RV; o. II 60, Wack[-Deb], KZ 67 
[1942] 171f.=Wack, KS 387f.) und vibä 11- (KEWA III217f.) gesucht. 
Über *pälä- = pärä- s.u. pälay°, zu RV apäla- (u. II 124). - Vgl. 
Euler, Gemeinsamkeiten 53 f. 

pärävata- m. Turteltaube (MS +). - Mi,, ni., pä. päräpata-, päre- 

vata- m. Taube, usw. (Tu 8109f., TuAdd 8109). - Abgeleitet 
von parävdt- (Teme’, s. pärä) als euphemistischer Benen¬ 
nung der mrrti- (~ Taube als Bote der Todesgöttin, RV 10, 
165,1 kapötah ... dütö mrrtyäh); Kui in KEWA II 258f. 
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S. auch Renou, EVP 10 (1962) 61, Tu 8109. - Nicht dravidisch 
(gegen Bur, BSOAS 12 [1948] 384). 

Ableitung von parävdt- in seiner Normalbedeutung ist RV + 
parävata- 'in der Feme befindlich, aus der Feme kommend’ (o. II 
89); dazu wohl (als 'Leute aus der Feme’) der Volksname pärävata- 
(RV [8,34,18], Br; vielleicht auch in RV 6,61,2 [pärävata-ghnf- f., 
wenn 'die Parävata erschlagende’] und 8,100,6), s. KEWA II 259 
(dort zur Verbindung mit dem Namen der napoufjxai [Ptolemaios], 
mit Lit.), Renou, EVP 15 (1966) 131. 

pärikuta- m. Diener, Helfer (AitB 8,22,7). - Offenbar eine 
Vfddhi-Bildung zu einem der mit pari als Vorderglied zusam¬ 
mengesetzten Komposita für 'Diener* wie pari-carä-, o. II 91f. 

KEWA II 259 konstruiert eine Ableitung (des Typus nairrtä- : 
nirrti- usw., AiGr II 2,127) *pärikrta- zu *pari-krti- 'das Dienen’ 
(~ ep. + pari-kara- 'Dienerschaft, Gefolge’ usw.); doch ist eine mi. 
Entwicklung *-ut- < *-rt- in dieser lautlichen Umgebung nicht zu 
erklären (r> u nur nach Labial oder vor -u-\ Berger, Probl 19 ff., 
51 ff, HinMi 79). Auch bleibt zu fragen, ob das nur einmal belegte 
Wort korrekt überliefert ist. 

pärthavä-, s.u. prthü-, u. II 162; pärthiva-, s. prthvipärthyä-, 

s.u. prthä- (II 161). 

pärvati- s. pärvata-, 

pärsväs. pärsu-. 

pärsadas. parsad 

parsni- fi Ferse (RV +). - Mi., nu., dard., ni., pä. panhi- f. Ferse, 
usw. (Tu[Add] 8124). - Iir.Jav. päsna- n. Ferse, kasu-päsna- 

mit kleinen Fersen, khot, pärrä-, sogd. psn\ mp. päsnag,, np. 
päsna, Sughni pämak Ferse, u.a. (Morg, Shughni 59a, Bai, 
Dict 231b). - Zu idg. *persneh2- (s.u.), gr. Trtepvri f. Ferse, 
got.fairzna fi, as.fersna u.a. 'Ferse*, lat. perna 'Hinterkeule*, 
heth. parsina- (= /parsna-/) c. etwa 'Hinterbacke*, vgl. pars¬ 

näh sich niederhocken; WH II 289f., Frisk II612, Oett, IH 23, 
Lehmann 107b, Kluge-Seebold 210b, J. Hilmarsson, Spr 33 
(1987[89]) 53 Anm. 23. 
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Iir. *pärsni- ist wohl Vrddhibildung zu *parsnä- (idg. *persneh2-\ 
s. Benv, BSL 50 (1954) 42; vgl. auch ae. fiersin f. 'Ferse5 < *persni- 
(Pok 823)? Dagegen Bur, BSOAS 38 (1975) 63, dessen Herleitung 
aus idg. *porsni- die Geltung von Brugmanns Gesetz in nicht-offener 
Silbe(?) voraussetzt. - Zur Grundform s. ferner J. Gunnarsson, NTS 
24 (1971) 68. 

pälay0 hüten, schützen (AV [18,3,1 anupäläyanti], RV-Kh +), 
°pälä- m. Hirt, Hüter (z.B, äsä°, AV +; dhana°9 AV; aja°, VS; 
avi°, go°, VS, Br +). - Mi., nu., dard., ni., pä. päleti beschützt, 
ks. pälun beschützen, usw. (Tu 8125 [mit vielen Verweisen], 
8129; TuAdd 2388,4293,7987,8125,8129,9608). - Ved. pälay0 

ist -/-Form von päray0 Tdnüberbringen’ (PAR); Wack, Fs 
Jacobi lOff. = KS 426ff. 

Die starke Berührung von (°)päla° mit Formen von PÄ1 (z.B. 
go-pälä- : RV + go-pausw.) ist von Wack, a.a.O. 11 = 427 richtig 
gedeutet worden; sie erfordert nicht *pä-lä- (~ PÄ1) als Ausgangs¬ 
punkt (s. die Lit. bei Wack, a.a.O. 10 = 426, KEWAII262; so noch 
Bur, ArchLing 16 [1965] 75 [wogegen richtig Jamison, -äya- 85 Anm. 
16], F. Bader, RPh 63 [1989] 11). 

Nicht hierher RV apälä- (o. 185), das vielmehr -/-Form aus a-pärd- 
'boundless’ (pärä-) sein dürfte (H.-P. Schmidt, Fs Dandekar 377). 

pälava-, s. parusä 

pälägalä- m., etwa: Läufer, Bote (SB); pälägalf- f. die vierte 
(geringste) Frau eines Fürsten (SB; SrSü °kali-; s. AiGr II 
2,371, Minard, Trois dnigmes H 87 [206a], 115 [283a]). - Nicht 
klar. 

Versuche von Deutungen aus dem Mi. in KEWA II 263; M. A. 
Mehendales Erklärung (s. KEWA III 756) ist von ihrem Urheber 
zurückgezogen worden (briefl., 30.9.1985). - Nach V. Pisani, ZDMG 
118 (1968) 124ff. ist pälägalf- von *pälägä- < *päläkä- (~ gr. na\Xaxf\ 
'Kebsweib5) herzuleiten; s. auch Frisk III 116. 

pävakä-, s. PA V1. 

päviravi-, s. pavi-. 
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pasa- m. Schlinge, Band, Kette, Strick (RV +); in Kompp. 
°päsä- (su° AV, varuna0 Käth +, rukma0 SB +, s. AiGr II 1,267, 
268; über °päsa- als deterioratives Suffix vgl. AiGr II 2,745 
[§582], o. II108). - Mi., nu., dard., ni., pä. päsa- m. Schlinge, 
Fessel, usw. (Tu 8133, mit Verweisen; s.u.). - Iir., jav. paiti- 

auua.pasät man soll zusammenfesseln (s. Kel, Verbe 109), 
fsdbis mit Fesseln (Nowicki 173f.), khot. päsa- Befestigungs¬ 
mittel, Leine, mp. past(ag) Übereinkunft, Pakt, u.a. (Bai, Dict 
234b). - Nicht zu trennen von lat. paciscö schließe einen 
Vertrag, päx f. Friede, ahd. fähan, as. fangan fangen, ahd. 
fuogen, as.fögian fugen, u.a. 

WP U 2f, Pok 787f., Lehmann 101b, 102a. Idg. wohl *pafc (Dehn¬ 
stufe *pälc)i s. *pats im Iran. (Rasmussen, Morphophon 147); ved. 
päs- 'Strick’ existiert allerdings nicht, auch ist Zugehörigkeit von 
°pasä- zu pasa- usw. nicht anzunehmen (o. I 280, II 108). Das aia. 
(und ni.) Material für verbales *pas und *spas 'binden’ (Tu S. 450b, 
798a, TuAdd S. 109b) ist schwerlich verwendbar (zumal Pan 7,2,27 
von spasta- 'geschaut, offenbar, beobachtet’ und nicht von s° 'fet- 
tered’ [Tu 13812] zu handeln scheint, AiGr II 2,575). - Fraglich ist 
die Auffassung von pajrä-, lat. pangö usw. als Wurzelvariante 
(*peh2g [?] ~ *peh2k [?], o. II 65) zu ved. päs\ lat. päc- usw. 

päsäna- m. Stein (Br +); päsi- (v.l. päsi-; für *päsf-l) f. Stein 
(Kau£); über RV päsya, päsyöh s.u. - Mi., nu., dard., ni., pä. 
päsäna- m. Stein, Fels, kati parsi m. Berg, aSkun, waigali pasu 

Fels, u.a. (Tu[Add] 8138, 8140f.; s.u.). - Nu.-Formen wie kati 
parsi erlauben vielleicht, die Vorform von ved. päs0 als *pars° 

anzusetzen (Tu 8140, mit Lit.; KEWA II 266); dies könnte 
den alten Anschluß an idg. *pel(e)s° in gr. rc&Ua* AtOog (Hes.), 
ahd. felis = nhd. Fels u.a. stützen (Lit. bei Frisk II 499). 

Vgl. ferner Bur, BSOAS 35 (1972) 543 f., 38 (1975) 57, E. P. Hamp, 
AcOr 38 (1977) 42 (mit Lit.), BJ 25 (1983) 275f., Bai, Fs Hoenigswald 
34 f. 

Zweifel an idg. Herkunft von p° wurden v.a. wegen Nebenformen 
aus *päh° (wie k3. pahär m. Berg, usw.) erhoben (s. die Lit. in 
KEWA II 266; Tu 8138, 8141; zuletzt KuiAryans 25). 

Fraglich ist, ob in RV 1,56,6 päsyä und RV 9,102,2 päsyöh Kasus¬ 
formen eines Wortes für 'Stein’ (*päsf-l) vorliegen (s. Grassm 810, 
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Rönnow, Trita 163f. und 164 Anm. 1); anders Old, Not (ein paar¬ 
weise vorhandener Körperteil), GeRV („Kinnladen [?]“) zu den Stel¬ 
len (s. auch AiGr I2 Nachtr 126, III 99). 

pästyäs. pastyä-. 

PI, s. PAYn. 

pi°, s. dpi, o. I 86 [und paijavanä-]. 

pikä- m. der indische Kuckuck (VS +); piga- m. dss. (wenn in 
KäfhA; s. F. Edgerton, Fs Collitz 26, Sha 192 [mit Lit.]). - 
Mi., ni., pkt. pika-y piga-, mth. pik (Bur, BSOAS 12 [1948] 384). 
- Wohl lautnachahmend. 

Die Parallelformen pikä-/piga-/*pikka- (Bur, a.a.O.) weisen eher 
auf ein primäres Onomatopoetikon als auf dravid. Ursprung (s. Bur, 
a.a.O.; KEWA II 268; DED2 366a). Eine vergleichbare Einstellung 
empfiehlt sich gegenüber Wörtern anderer idg. Sprachen, die aus 
*(s)piko- herleitbar sind, wie lat. picus, ahd. speh 'Specht5 (Pok 999; 
vgl. noch Bai, Dict 284a, Kluge-Seebold 683b). 

pirigalä- Adj. rötlich braun, rötlich gelb, grünlich gelb (AV +), 
pingalikä- f. Adj. dss. (AV); pingäksä- mit gelben Augen 
(RV-Kh, TS +; H. Lüders, AcOr 16 [1938] 133ff. = KS 91fF.). - 
IAV *pingara- (= ved. °lä-, mit westlichem -r-, o. II 104) in 
einem Pferde-Epitheton von Nuzi, p/binkara-nnu (Mh, My¬ 
thos 30 und Anm. 95 = AKS 67 und Anm. 95, mit Lit.). - 
Mi., nu.-dard., ni., pä. pingala-, pingiya- rötlich braun, dameli 
pin ein bestimmter rötlicher Vogel, u.a. (Tu 8147f., 14690). - 
Ved. pinga-lä- und pinga- (alt in °äksä-\ als Simplex ep. + 
[wenn nicht in AV pingapingas.u. pitigä-]) gehören mit 
lat. pingere 'malen5 usw. zusammen. 

Wahrscheinlich fußt pingala- auf pinga(°) < *ping-o- (AiGr El 
2,863); daneben *ping-elo- (*°ero-) in pinjara- 'rötlich braun’ (ep. +; 
der ÄS zugehörig, wenn in Samh saspiiyara- vorliegend [KEWA 
HI 318 f.; schwerlich in kapinjala-, o. I 301]), s. AiGr II 2,216 (mit 
Lit.). Dhä pinj 'färben, malen’ ist wohl nur Konstruktion (AiGr I2 
Nachtr 77), - Vgl. noch KEWA II268f., Frisk B 532, F. Bader, Minos 
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20-22 (1987) 42f. Anm. 5,55 Anm. 50; idg. *peig> *pi-n-g- wird meist 
als Wurzelvariante mit *peik verbunden, vgl. PES. 

S. auch das Folgende. 

pingä- f., nur RV 8,69,9: wohl Bezeichnung eines Musikinstru¬ 
ments, vielleicht eines Zupf-Instruments bzw. von dessen 
Saite (H. Lüders, ZDMG 96 [1942] 40f. = KS 507f., W. Wüst, 
Fs Nobel 264 Anm. 15, KEWAII269). - Wohl eine Wieder¬ 
gabe des Lautes der gezupften Saite (Lüders, a.a.0.41 Anm. 3 
= 508 Anm. 3). 

Schwerlich „*gelbe [Sehne]“ (trotz ep. pingala-jya-), zu pirigala-; 
zu diesem AV pingä- (auch pirtga-) m., etwa: eine Art göttlicher 
Wesen (oder Farb-Adj.?) [S. AiGr II 2,863]. - Lautlich verfehlt Wüst, 
a.a.O. (mi. aus *prngä- 'die Klingende’; doch ist r -+ Up_ä nicht zu 
sichern); nach KuiAryans 19 gehört p° zu den Toreign elements’ im RV. 

P/C, s. PEC. 

picchorä-, piccholäpincholä- f. Flöte, Pfeife, aus Bambus ver¬ 
fertigte Gitarre (Sü u.a.; s. Kui, Museum 64 [1959] 213). - 
Pkt. pincholi-, pimsuli- f. Pfeife. - Nicht klar; vielleicht primär 
ein Wort für 'Bambus’ (Kui, a.a.O.). 

Über Versuche, p° zusammen mit anderen Wörtern idg. Spra¬ 
chen (wie £ech. piskati 'pfeifen’ usw.) auf onomatopoet. *pisk/k° 
zurückzuführen, s. die Lit. in KEWA II 272, Hiersche, Asp 111. 

pinjülä- n. Büschel (darbha°, Käfh +), °pinjüli- f. dss. (Sü), pin- 

jali- f. Büschel von Halmen oder Gras (Sü), °punjüä- n. Bü¬ 
schel (TS, Br +). - Nicht klar. 

Zu älteren Kombinationen s. KEWA II 273. - Mit *pinja- (in 
pä. pinja- Schwanzfeder, singh. penda Vogelschwanz) und piccha- 
n. 'Schwanzfeder’ (ep. +; vielleicht Päp 5,2,100, s. Renou, Pap II 
50; weiteres in JüS) usw. wird p° von Tu 8151 (mit Lit.) in Verbin¬ 
dung gebracht. 

pithinas- m. N. pr. (RV 6,26,6 °se); Patronymikon paithinasi- 

(AVParis, u.a.). - Vielleicht mi. aus *prthi- (~ *prth-rä-) und 
*Hnas- (näs-X also „*breitnasig“; s.u. pätharvan- (o. II 68) 
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zu möglichen Formen des Calandschen SufFixsystems in der 
P/Mrtf-Sippe. 

Vgl. KEWA II 275. - Einen Fremdnamen erwägt KuiAryans 46. 

pinda- m. Klumpen, Fleischklumpen, Fleischkloß, runde Masse, 
Kugel (RV [1,162,19], YV +),0pinda- Klumpen (z.B. RV hiran- 

ya°, SB + mrt°, s. AiGr II 1,267), pindt- f. dss. (Käth; AiGr II 
2,385). - Mi., (nu.-)dard., ni., pä. pinda- m. Klumpen, Ball, kä. 
pend m. Klumpen, usw. (Tu 8168 [mit Verweisen], TuAdd 
8168ff., G. Buddruss, MSS 43 [1984] 22). - Unerklärt. 

Reiche Lit. bei Hoffm, Diss 380ff., KEWA II 275f. - Für ein 
Fremdwort neuerdings Tu 8168 (mit Lit.), wegen diverser Neben¬ 
formen wie *peda-, *pedha*pertda*pentha-y *penda- usw. (Tu 
8377); KuiAryans 14. - Von *pinda- (= iran. *pindaangeblich 
Lehnwort-Quelle von arm. pind 'compact, firm’) gehen Bai, TPS 
1955, 72ff., BSOAS 24 (1961) 480 und Bur, Skr 98 aus. 

pinyäka- n. Ölkuchen (ÄpDhS +). - Mi., dard., ni., pä. pinfiäka- 

m. dss., u.a. (Tu 8174). - Nicht klar. 

Dravid. nach Bur, BSOAS 12 (1948) 384, DED2 371a; vgl. ferner 
die Lit. in KEWA II 277 (auch zu Bemühungen, p° aus *prnyäka- 
oder *pinyäka- [°äk-a- ~ *°änc-?\ zu erklären). 

pitär- m. Vater (RV +; NomSg pita, AkkSg pitäram, VokSg 
pitar, DatSg pitre, DatPl pitrbhyas usw.; AiGr III 198fF.); 
pitärä (°rau) NomAkkDu Eltern, Vater und Mutter, pitäras 

NomPl Väter, Ahnen, Manen (RV +), tvät-pitäras NomPl 
dich zum Vater habende (TS 1,5,10,2; s.u.). - Mi., nu., dard., 
ni., pä. pitä NomSg, pitaram AkkSg, pitunä InstrSg 'Vater’, 
pkt. piarä 'Eltern’, pj. piu 'Vater’, usw. usw. (Tu 8179 [mit 
Verweisen]; s. TuAdd 8188ff., 8390, HinMi 152). - Iir., aav. 
ptä NomSg, patardm AkkSg (/ptaram/),/a<5rö/ (/fBrai/) Y 53,4 
und pißre Y 44,7 DatSg (s. Kel-Pir II 268, Bee, Gramm 86), 
jav. pita NomSg, pitaram AkkSg 'Vater’, faörö AkkPl 'Väter’, 
ptarabiiö DatPl 'für (den Vater und) die erwachsenen Fami¬ 
lienangehörigen’, pitara AkkDu 'Eltern’, u.a. (E. Tichy, MSS 
45 [1985] 234); ap. pitä NomSg, pi$a GenSg Tater5; khot. 
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pätarAkkSg pätaru (< *pitaram\ sogd. mp. pid, pidar, 

np. pidar, pasto (< *pitdram, Skj, CompLI 402), oss. 
fyd/fidce 'Vater’, usw. (Gersh, Gramm 28,47,139, Abaev 1488, 
Nyb, ManP II 162a, Morg, Shughni 53a, Bielmeier, Unters 
243, Bai, Dict 237b). - Idg. *ph2ter- (s.u.), gr. 7rarr|p, lat. 
pater, &hd. fater'Vater’, usw.; s. bes. u. pitämahä-, pitrvya-, 

pitrya-. 

Zum einzelsprachlichen Vergleichsmaterial vgl. WP II 4, Pok 
829, Lehmann 101a, K. T. Schmidt, StldgW 288 f. - Im Idg. wurde 
-h2- jeweils nach der Tonstelle im mobilen Paradigma von */ph2ter-/ 
als -/r2-, -Ji2- („-<?2-“) oder als Konsonant realisiert, wie v.a. die Ver¬ 
teilung im Av. (pita : fdöröi usw.) zeigt (sicher *p32ter VokSg, viel¬ 
leicht auch *pd2ter-\ andererseits *ph2tr-', z.B. *ph2tr-ei>aav. /fBraj/); 
s. Eich, Spr 20 (1974) 30 Anm. 12, Kui, IIJ 18 (1976) 243f., HoffmA 
598, Mh, LI 138 und Anm. 171, 172, Tichy, a.a.O. 232ff., 242 Anm. 
15 (mit Lit.), Bee, Origins 175. - Grundsprachlich war auch *°pd2tor- 
in Kompp., vgl. ved. tvät-pitär-as, gr. a-Ttäxop-a texvoc; s. AiGr I 
13,75, II 1,101, IU 200, P. H. Hollifield, Spr 30 (1984) 40. 

Zum Etymon von idg. *ph2ter- s. reiche Lit. in AiGr II 2,693, 
KEWA II 277f., Szem, Var 77,8ff, Lehmann, a.a.O.; vgl. noch 
Bee, KZ 86 (1972) 46, VWind, Fs Szemerenyi 920, R. Normier, IF 
85 (1980[81]) 49 Anm. 25, Rasmussen, Morphophon 306, Kluge- 
Seebold 756a. 

Mehrere dichtersprachliche Textfiguren bzw. Komposita sind 
iir./idg. Alters: so pitdr- janitär- (o. I 569), dyäus pitä (o. I 751), 
RV pitr-srävana- 'der für den Ruhm seines Vaters sorgt’ ~ hom. 
Ttaxpo«; ... xXeoq, N. pr. üaTpoxXerig (E. Tichy, Krat 35 [1990] 132; 
s. auch Mh, AirN 1/79 [Nr. 297]); über ved. mähe... pitre, mahähpitüh 
— Pindar 7caxf|p peya<; s. Schm, Di 150 Anm. 904 (vgl. ferner BauDh 
mahä-pitar- m. plur. 'die großen Manen’, Sha 228). 

pitämahä- m. Großvater väterlicherseits (AV +), prapitämahä- 

m. Urgroßvater väterlicherseits (AV [YV -F präpitämaha-]). 

- Pä. pitämahä m. Großvater (neben mahäpitä, altsingh. 
mähävi, Tu 9949), pkt .piämaha-, - Zupitdr- und mah°, mahd- 

'groß’ (s.u. MAH, mahant-). 

Gegen die Annahme einer bloßen Zusammenrückung *pita 
mahäh 'der große Vater’ (~ französ. grand-pere [nhd. Großvater 
u.dgl. wohl aus dem Französ., Kluge-Seebold 280a, mit Lit.]) s. Wack, 
Fs Kern 150 Anm. 1 = KS 402 Anm. 1, AiGr II 1,255, B 2,281 
(°mahd- vielmehr aus mahämahä- 'sehr groß’ abgelöst); Bildungen 
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wie p° bzw. lit. tevas senäsis, ae. ealda fceder 'der alte Vater’ sind 
möglicherweise okkasionelle Bezeichnungen für den Großvater 
väterlicherseits, für den gemeinhin (anders als beim *h2euh2o- 'avus, 
Muttervater’) die Bezeichnung *ph2ter- genügte, s. E. Risch, MusH 
1 (1944) 118f., 121 = KS 650f., 653, vgl. auch Bee, JIES 4 (1976) 
57 f. 

S. noch tatämahäo. I 616. 

pitü- m. Nahrung, feste Speise (RV +; s. Benv, BSL 51 [1955] 
29ff., 32ff.); hierher die Zugehörigkeitsbildungen auf °pitvä-, 

s.u. pitvä- Iir., jav. pitu- m. feste Speise (und av. °pidßa-, 

s.u. pitvä-), mp. pid, parth. pyd, oss. fyd/fid Fleisch, u.a. 
(Abaev I 489, Bielmeier, Unters 242, Bai, Dict 196b). - Idg. 
*pitu-/*peitu- („Ergebnis verschiedener Fixierung eines ur¬ 
sprünglich beweglichen Paradigmas“, Kur, AkzAbl 33; s. Bee, 
KZ 86 [1972] 63), air. ith Getreide (*pitu-\ wohl auch arm. 
hiwt'Saft, Substanz, Stoff, Materie (Kli, AltarmVerbum 180), 
andererseits lit. pietüs Mittag, Mittagsmahl, Mittagszeit. 

Im weiteren vielleicht zur Amt-Variante von PAYny o. II 84; 
vgl. die Lit. in KEWA II 278, ferner AnttSchweb 61. Anders Benv, 
a.a.O., AiGr II 2,474 (ohne erweisbare verbale Grundlage); E. See- 
bold, Fs Knobloch 446. - Über pituddru-, petva- s. bes. 

pitrvya- m. Vatersbruder, Onkel väterlicherseits (Br +; °yyä- 

Värtt 1 zu Pä$ 4,2,36, Wack, Fs Andreas 5f. = KS 463f.; s. 
noch IC 31b, Nr. 178 [Spr 31 (1985) 325]). - Pkt. piijja- m. 
Vatersbruder (s. Tu 8188, vgl. pitrya-). - Iir., jav. tüiriia- m. 
Vatersbruder (dazu Mh, LI 138 Anm. 172, mit Lit.; Hoffm- 
Narten 73 Anm. 126), chwaresm. Ofcwr dss. {*ftüria~), pa§to 
trd Onkel (*ptr[u\iiah, Morg, Voc 81f., Skj, CompLI 401; s. 
ferner Szem, Var 77,59 und Anm. 226,227, Bai, Dict 251b). - 
Idg. *ph2truiio- (G. Schmidt, KZ 87 [1973] 72ff, Mh, a.a.O.), 
Ableitung von *ph2ter- (pitär-) wie lat. patruus, ahd. fatureo, 

fetiro Vatersbruder (german. *fadur\u\i-ön), gr. narpwq männ¬ 
licher Verwandter, bes. Vatersbruder; Frisk II 482, Szem, 
a.a.O. 53ff, s. auch Bee, JIES 4 (1976) 57 Anm. 10, R. Nor¬ 
mier, IF 85 (1980[81]) 46f. und Anm. 17, Kluge-Seebold 
765a, Puhvel DI 27. 
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pittä- n. Galle (AV +). - Mi., dard., ni., pa. pitta- n. Galle, u.a. 
(Tu 8181 [mit Verweisen], 14692, TuAdd 8181). - Nicht auf¬ 
geklärt. 

Vielleicht doch ursprungsgleich mit pita- 'gelb’, s.d.; AiGr I2 
Nachtr 60, KEWA II 279, Tu 8181 (jeweils mit Lit.). - Anders Bur, 
Fs Hoenigswald 61 (der damit seine frühere dravid. Deutung [BSOAS 
12 (1948) 384f., s. noch DED2 367a] zurückgezogen hat). 

pitrya- (°riya-) Adj. dem Vater zugehörig, beim Vater befindlich, 
vom Vater kommend, den Manen gehörig, unter den Manen 
weilend (RV +). - Vielleicht mi., (nu.-)dard., ni. (als Ersatz 
für [und mit teilweiser Einkreuzung von] pitrvya-, Tu 
8188[ff.]; doch s. TuAdd 8188ff.). - Idg. *ph2tr-iio- (oder 
*°iHo-l Vgl. Pet, Spr 23 [1977] 66a, Lar 131 Anm.~[79], mit 
Lit.; Mh, LI 161 und Anm. 267), gr. ndipiog väterüch, ange¬ 
stammt, ererbt, lat. patrius väterlich, heimisch; zu pitär-. 

RV 9,46,2 (yösä ...) pitryävati bedeutet 'Erbtochter’ (Wack, Fs 
Andreas 6f. = KS 464f.); vergleichbar dor. TCoapGHÖxot; u.a. als 
Bezeichnung der Erbtochter, Wack, a.a.O. 7f. = 465f., Fs Kaegi 
51 = KS 479. 

Ap. *pipya- 'patemal’ erwägt Gersh, Fs Pagliaro II 222 in der 
Onomastik der NÜ (vgl. Hinz, NÜ 192). 

pitvä- : Hinterglied in RV 3,53,24 apa-pitvä- 'die Zeit, wenn 
man zum Essen kommt7 (GeRV I 396, zu 24b; s.u.), RV 
abhi-pitvä-, etwa 'Einkehr, Essenszeit’ (s. bes. RV 1,189,7 
prapitve ... abhi0; Renou, EVP 4 [1958] 35,108), RVpra-pitvä- 

'Tagesanbruch, Zeit vor dem Essen’ (GeRV 1183, zu 9b; 1270, 
zu 7; Renou, EVP 12 [1964] 109), RV 1,109,7 sa-pitvä-, urspr. 
'communaut6 de nourriture’ (Renou, EVP 14 [1965] 123); 
s.u, - Offenkundig Kompositionsbildungen von pitü-. Vgl. 
aav. ardm.piOßä Y 44,5 InstrSg 'mit Mittag’ (C. H. Werba, 
Spr 32 [1986(88)] 341f.), von °piQßa-\ dies wohl Hypostase 
aus *dram piOväh (vi)bägaya 'bereit zu der Speise Verteilung’ 
(~ RV 5,77,4 pitvö ... vibhäge T>ei der Speise Verteilung’, 
altiran. *pißva-baga- 'Speisenverteiler’ in der NÜ; Werba, 
a.a.O. 342 und Anm. 18); dazu jav. rapiOßä- f., mp. rabih, 
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buddh. sogd. rypdßh, oss. rceftce Mittag (s. die Lit. bei Abaev 
II 366, Werba, a.a.O. 340; Bai, Dict 360a), s. auch jav. tarö 

piOßa- ‘Mangel an Nahrung leidend’ (Hüb, PersStud 84), u.a. 

Fraglich ist Zugehörigkeit von RV 8,4,3 und 8,20,22; 8,21,13 
äpitvä- (vielleicht in allen Belegen äpi-tvd-y oben I 168); für nach- 
rigved. apitvd- (AV, Br +) 'Anteil, BeuteanteiP ist haplologische 
Entwicklung aus RV apapitvä- (an seiner einzigen Belegstelle Augen¬ 
blicksbildung neben prap°?) unglaubhaft (eher zu dpi 'dazu', Käth + 
api as 'Anteil an etwas sein’, AiGr II 2,716). - Für die übrigen Bil¬ 
dungen auf °pitva- ist eine andere Deutung als die durch pitü- 
(s. die Lit. in AiGr, a.a.O., KEWAII 280, 365 und bei Werba, a.a.O. 
342) nicht vorzuziehen. 

pidvä- (pitva- ‘ein Tier’), s.u. petva 

pinäka- n. Stab, Stock; Bogen [des Rudra/Siva] (AV, YV +), 
pinäkahasta- m. (YV), pmäkävasa- m. (VS), pinäkin- m. 
(Sü +) Name des Rudra/Siva. - Pkt. pinäga- m.n. Bogen des 
Siva, pinäi- m. Siva. - Nicht überzeugend erklärt. Zusammen¬ 
hang mit gr. mva£ m. 'hölzernes Brett, Schreibtafel, Ge¬ 
mälde’ u.a., altruss. pbnb, russ. penb (GenSg pnja) ‘Baum¬ 
stumpf, Klotz’ bleibt möglich (Frisk II 539, mit Lit.). 

pinv°, pinvana-y s. PAYn, o. II 83, 84. 

pipite (+ ud-\ °pipäna- u.a., s.u. PA Y12, PÄ3y o. II 85, 114. 

pipilä- m. Ameise (RV [10,16,6], ep. +), pipilika- m. dss. (Br +), 
pipflikä- f. kleine Ameise (AV +), pipiJaka- m. große schwarze 
Ameise (Br +). - Mi., nu., dard., ni. (s.u.!), pä. pipilikä- f., 
kipillaka- n, Ameise, usw. (Tu[Add] 8201). - Nicht geklärt. 

Viele Abweichungen in den rezenten Sprachen mögen auf nicht- 
idg. Ursprung weisen, sie können aber auch als tabu-bedingte Ent¬ 
stellungen (und Einkreuzungen bedeutungsnaher Wörter) erklärt 
werden; s. (mit Lit. [dazu Szem, Fs Palmer 417] und reichem Mate¬ 
rial) Tu 8201. - Fragwürdige Anklänge an Nichtindogermanisches 
bei K. Bouda, Lingua 4 (1954-55) 315 (s. KEWA II 285) bzw. bei 
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Tucci, Report 93 (~ the Tibetan name for marmot, viz. p’yi 
or p’yi bi“ [~ nakuld-]). 

piprla-, s. ptppala-. 

pippakä- f. eine Vogel-Art (YV). - Ni., bg. jal-pipi eine Vogel- 
Art, u.a. (Tu 8204). - Nachahmung eines Vogel-Lautes, wohl 
mit lautmalender Gemination; ähnliches in anderen idg. 
Sprachen, gr. 7ri7r(7i)i(£iv, lat. pip(il)äre\ nhd. piepen, lit. piepti 

‘piepen5, u.a. 

AiGr U 1,9, WP II 70, Pok 830, Hoffm, IF 60 (1952) 257 = HoffmA 
38, Fraenkel 572b, Frisk II 542, 543; s. Kluge-Seebold 539b, 545b. 

pippala- n. Feige der Ficus religiosa (RV + [Thi, Unt 63]; AV 
pispala-), su-pippalä- mit guten Feigen (RV +; MS °pispald-), 

pippali- f. Feige (AV [Variante pispaÜ-, °tyäs\). - Mi., ni., pä. 
pipphala- m. Ficus religiosa, hi. pipal m. dss., „the Peepal 
tree“, usw. (Tu[Add] 8205; s.u.). - Nicht klar; Fremdwort? 

Bereits über die Ausgangsform der ved. Wörter bestehen Aulfas¬ 
sungsunterschiede. Sind die Varianten mit (°)pisp° (pä. pipph0 usw.) 
primär? Vgl. Das, Lebensspanne 95ff.; dezidiert für primäres pipp0 
KuiAryans 61. Zu pipp0 als Assimilationsform aus *pilp° oder *pitp° 
s. ferner AGr I2 Nachtr 157, P. Aalto, FUF 46 (1984) 185ff; weitere 
Lit. in KEWA II 285f., HI 758. - Hierher AVP 7,19,8 piprla- 'name 
of a fruit’ (L. Renou, Väk 5 [1957] 91)? 

Jüngeres pippali- f. 'Pfefferkorn, langer Pfeffer’ (ep. +; Sü °li- 
f.), pä. pipphali-, pkt. pippali-, pippari-, hi. pipal 'Pfeffer’ (usw., Tu 
[Add] 8205.2) setzen vielleicht ved. p° 'Feige’ (wozu Renou, EVP 
10 [1962] 87f.) fort (s. Kui, Fs Kirfel 144). Aus indoar. Quelle (s.o. 
pkt. pippari-) stammt gr. Ttercepi, rctTiepi 'Pfeffer’ (> lat. piper > nhd. 
Pfeffer usw.), Frisk II508, Karttunen, IndEarlGrLit 54 und Anm. 387. 

pipru- m. Name eines von Indra erschlagenen Dämons (RV). - 
Nicht klar. 

Zu PAR 'hinüberbringen’ (pi-pr-u-), AGr II 2,472? Denkbar ist 
auch ein Spott-Kurzname mit *pipru- — ep. + piplu- 'Körpermal’; 
oder vorarisch? 

piba-, s. PA2, o. II 113. 
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ptbdamäna-, s. PAD. 

pfyäna-, s. PAYn. 

piyäru-, s. PAYn. 

pilakävat, s.u. pulasti-. 

pilippilä- Adj. (wohl : ) schlüpfrig (VS), pilpilä- dss. (MS). - 
Dazu hi. pilpilä, pulpulä 'schlüpfrig’ (Tu 8213), s.u. - Nicht 
klar. 

Wenn ved. p° ‘schlüpfrig’ bedeutet, mag es mit Lex. pilla- ‘trief¬ 
äugig’ Zusammenhängen; dieses hat man mit lat. lippus ‘triefäugig’ 
sowie mit gr. imA(A)o<; ‘entzündet (vom Auge)’ verbunden (s. KEWA 
EI 758, Bur, Krat 21 [1976(77)] 66, IndT 7 [1979] 156f., TuAdd 
8214a). Bei Wörtern dieser Bedeutung sind Abweichungen von den 
Lautgesetzen (irreguläre Gemination, Metathese) zu erwarten; 
danach ist auch hi. pilpil0 usw. zu beurteilen, das (gegen Kui in 
KEWA II288) keine im Aia. und Ni. voneinander unabhängige Ent¬ 
lehnung aus einer Fremdquelle beweist. 

pilvas.u. piluu. II 138. 

PIS, s. PE$. 

pi&ä- m., nur RV 1,64,8 pisa iva supisah 'wie die p° sind sie 
schön gezeichnet’. - Die Belegstelle weist vielleicht auf Über¬ 
setzung und Etymon hin: p° mag ein geflecktes Tier bezeich¬ 
nen (s. Renou, EVP 10 [1962] 65); das Wort gehörte dann 
mit pisänga-, PE§ zusammen. 

Eine vergleichbare Bildung soll aksl. pbsb „xucov“ (~ RV 7,55,2 
särameya ... pisanga [s. auch Sha 194]) fortsetzen (W. Schulze, 
SbAkBerlin 1910, 802f. = KS 125; Vasmer II 346, AiGr II 2,151). 

pisänga- Adj. rötlich, rötlich-braun (RV +), f. °gi- (YV); pisangila- 

f. Adj. rötliche (YV, SB; AiGr II 2,363). - Zu PE§. 
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Die Bildung ist wie die von patahgä- zu beurteilen (s. AiGr II 
2,151 [mit Lit.], KEWA II 288): wohl Verbauung eines Stammes 
*pis-an-/*pis-ar- (~ idg. *pik-r-ö-9 aksl. pbstrb 'bunt’, s. KEWA II 
289, III344, mit Lit.); s. daneben pisä-. — Zum Versuch eines indi¬ 
rekten Nachweises von slav, *pbsggb =p° s. die Lit. in KEWA II289. 

pisäcä- m. eine Klasse dämonischer Wesen (AV +)> pisäcf- f. 
Dämonin (AV +); pisaci- m. Name eines von Indra bekämpf¬ 
ten Dämons (RV 1,133,5 °im). - Mi., nu. (?), ni., pä. pisäca 

pkt. pisäya-9 pisilla- m. Dämon, u.a. (Tu 8216). - Nicht sicher 
erklärt. 

Als „*feuerfarbig“ (~ „Irrlicht“) zu pisähga-, PES (Grassm 819), 
vgl. pisähga-bhrsti- als Epitheton von RV pisaci- (s. auch KEWA II 
289)? Eine andere Auffassung stellt p° zu Wörtern für ‘feindlich’, die 
s.v. pisuna- besprochen werden (AiGr II 2,485). Die traditionelle 
Deutung als *pisa-asa- ‘Fleisch essend’ (~ ved. pisitä- [s. PES], 
s. KEWA II 289) wird von V. Pisani, Paid 15 (1960) 225, Tu 8216 
unterstützt. 

Für Herkunft von p° “from some native form of reügion” s. Kui, 
Fs Kirfel 182 (mit Lit.; vgl. ferner KEWA, a.a.O.). 

pisila- n. ein hölzernes Gefäß, Napf (SB +); pisiU-, pisüa-vmä- 

f. ein Saiteninstrument (SrSü). - Pä. pisila- n. Napf. - Nicht 
klar. 

Vielleicht zu PES ( *pisi- + Suffix -ila-, „*was Aushauung hat“), s. 
die Lit. in KEWA II 290 (dort auch zu Verfehltem). 

pisuna- Adj. verleumderisch, verräterisch, böse; m. Verleumder, 
Bösewicht (RV [7,104,20] +; VS + wohl 'Denunziant, Ge¬ 
heimagent’, RauStaat 116 Anm. 5). - Pä. pkt. pisuna- ver¬ 
leumderisch, pä. pesunna- n. Verleumdung. - Nicht über¬ 
zeugend erklärt. 

Vielleicht doch als „*anmalend“ (~ nhd. anschwärzen ‘verleum¬ 
den’) od. dgl. zu PES (s. KEWA II 290). - Originell Kölv 37fF. 
(*[a]pi-sun-a- ‘einem Hund benachbart’). Nicht sicher ist die übliche 
Herleitung aus einem idg. *peifc ‘feindlich sein’ (balt. peik „wohl 
mit westidg. Guttural“ Pok 795) in lit. peikti ‘verachten, tadeln’, 
piktas ‘böse’, nhd. Fehde, feig u.a. (AiGr II 2,485, Pok, a.a.O., Kluge- 
Seebold 207b, 208a [s. auch o. II 85 (Wurzelvariante zu PAYI2t>)]\ 
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dazu wurde noch pisäcd- gezogen, s.d.). - Weiteres in KEWA, 
a.a.O. 

Eine iran. Entsprechung zu pis° sucht Ins, Ga 304 in aav. pisiiant- 
(Y 50,2 °asü; vgl. Y 44,20 pisiieinti), das er, nach „an examination of 
the variant readings“, als pisii0 herstellt. Doch s. H.-P. Schmidt, IIJ 
21 (1979) 91, 96, Kel, Yerbe 122 Anm. 7; anderes bei Kli, Altarm- 
Verbum 150, HumbElfSkj, Gä H 161. 

PIS, s. PES. 

Pis; s. pes. 

Pl s. PA Yn bzw. PA Yn. 

pitha- n. Stuhl, Sitz, Bank (Sü +; VS 4- pitha-sarpin- m. 'Krüppel’ 
= 'moving about in a stool’, Tu 8223). - Mi., nu., dard., ni., 
pä. pitha- n. Stuhl, pithasappin- m. Krüppel, pkt. pedha- m., 
pedhi- f. Stuhl, usw. (Tu 8222 [mit Verweisen], TuAdd 8222). - 
Nicht klar. 

Nach Tu 8222 verweisen Nebenformen aus *pedha- und *peddha- 
auf nicht-idg. Ursprung. - Referat anderer Deutungen in KEWA II 
291, III 758; s. ferner W. Knobel, KZ 99 (1986) 226f. (*prstha-\ ver¬ 
fehlt, da mi. -/- < -r- nach p- und vor -a- nicht lautgesetzlich ist). 

PW pressen, auspressen, drücken (RV 4,22,8 piptde 'ist aus- 
gedrückt’; AV [12,5,70] 4* plday0 pressen [jünger auch Verlet¬ 
zen, belästigen, quälen, peinigen’], Jamison, -äya- 85); caksu- 

pfdana- das Auge belästigend (Up), pfdä-krta- n. Zufugen 
eines Schadens (Gaut), pasu-pTdita- n. durch Vieh verursach¬ 
ter Schaden (Gaut), pidaniya- zu quälen (ep.), u.a. - Mi., nu., 
dard., ni., pä. piJeti preßt, belästigt, usw, (Tu S. 465b, s.v. 
PID; TuAdd 7516, 8226f., 8686). - Ved. 4- pid° geht auf 
*pizd° zurück und ist von gr. 7ue(o> 'drücke, presse, bedränge’ 
nicht zu trennen. 

Indorar. *pizd° kati pizdä 'gefährliche Lawine’ MorgID 341?) 
< idg. *pisd° gehört wohl als Wurzelerweiterung zu idg. *pis° (s. 
PES); gr. TuSfo) ist Umformung aus *m£o) (Frisk II 534, Chantraine 
900a; schwerlich archaisches Hochstufenpräsens *piies-d° [~ *pis-d°] 
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nach Kui, AcOr 12 [1934] 228). - Eine andere Deutung von idg. 
*pisd° erklärt es aus *(lh7]e)pi-s(e)d- (dagegen Kui, a.a.O. 227f., mit 
reicher Lit.; weiteres in KEWA II291; abweichend Bai, BSOAS 21 
[1958] 526, Dict 246b), s. dpi, SAD. 

Spätere Ablehnung indoar. Ursprungs von pid bei Kui, Fs Kirfel 
174 und Anm. 47 (mit Lit.), unter Hinweis auf Nebenformen (wo¬ 
gegen KEWA II 29 lf.); s. auch J. C. W[right] in Tu S. 832a, Kui- 
Aryans 27. 

pita- Adj. gelb (Br, Är +; s. Sha 194); pitaka- (TA +), pitala- 

(Lex.) dss. - Mi., dard., ni., pä. pfta(ka)-, pkt. plala- gelb, 

usw. (Tu 8230 [mit Verweisen], TuAdd 8233). - Nicht klar. 

Vielleicht doch ursprungsgleich mit pittd- 'Galle5, s.d.; das früher 
belegte Wort für 'Galle5 kann auch das semantisch Ursprüngliche 
enthalten (Parallelen in KEWA II292). Oder ist pf-ta- '*fett(gewor- 
den), *fettfarbig5 > 'gelb’ (~ 'Galle5) primär (~pivan- usw., KEWA, 
a.a.O.)? Aus dem Nebeneinander vonpit°: pitt0 und aus hypotheti¬ 
schen Vorfonnen rezenter Fortsetzer (wie *plthala-9 *pivala-, 
*pivada-. Tu 8233.2-4, TuAdd 8233.3) ist nicht überzeugend auf 
nicht-idg. Ursprung zu schließen (Lit. in KEWA , a.a.O.). - S. auch 
Bai, Dict 248a. 

piti-9 s. PA2. 

pitudäru- m. ein harzhaltiger Baum, Pinus deodora (Käth +; 

s. MKI 534, II 11, Mylius); pütüdru- m. (AV +), pütudru- m. 

(TS +, mit päutudrava-X pütudäru- m. dss. (Kau6), Lex. auch 

pitadäru-, pitadru-, pütadru-. - Dard. *pitsa- 'Fichte’ (? - S. Tu 

8236). - Das Hinterglied ist, wenn nicht volksetymologische 

Angleichung vorliegt, daru- {dru-)\ unter den Vorderglied¬ 

formen ist wohl pftu0 primär (pütü°putu° aus *pi° assimiliert?). 

Dessen Anklang an gr. tutu<; f. 'Fichte, Kiefer’, lat. pinus f. 

'Fichte (u.a.)’ (*pftsn°, ~ dard. *pftsa- [?]) ist schwerlich Zufall. 

Vgl. Frisk II 546 (mit Lit.), Chantraine 908a, Friedrich, Trees 34; 
die weiteren Vorschläge zu *pltu- - wenn überhaupt primär - gehen 
viel zu weit (s. die Angaben in KEWA II293 [ferner Bur, Fs Hoenigs- 
wald 61f.]): so der Anschluß an PAYn (Set-Form pi° neben der 
Anit-Bildung pitü-) bzw. an lat. pltuita 'Schleim5. Vgl. dazu die 
besonnenen Überlegungen von Benv, BSL 51 (1955) 30; Schrijver, 
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Refl 231. - Eine Waxi-Entsprechung zu p° ist ganz fraglich, s. Benv, 
a.a.O. 30f. Anm. 4 (mit Lit.), Friedrich, a.a.0. 

Kui, Fs Debrunner 248 Anm. 24 sieht in pitudärupütüdru- usw. 
Varianten eines vorarischen Lehnwortes (das auch in Baumnamen 
wie ved. cipudru- [o. I 544fJ, *nicudära- [o. II 57], Lex. tucchadru- 
vorliegen soll). 

pina- (i°, prd0)y s. PA Yn. 

piyusa- m. n. Biestmilch, erste Milch einer Kuh nach dem Kal¬ 
ben, u.a. (RV +; jünger peyüsa- durch Anschluß an peya- 
'trinkbar’, AiGr II 2,500). - Mi., dard., ni., hi. pyüs 'Biest¬ 
milch’, u.a. (Tu[Add] 8241). - Iir., vgl. waxi pyix, munji»w 
'beestings’ (*piyüsa-\ s. I. M. Steblin-Kamenskij, PPPIKNV 
137 [und briefl.]. - Gewiß zu PA Yf\ päyas- gehörig. 

Zur Bildung s. AiGr, a.a.O. und III317 (Fragliches bei Bur, Skr 133 
Anm. 1). Die Argumente für mundiden Ursprung von p° (Kui, Myth 
8ff., s. KEWAII295,341; fragend KuiAryans 46) überzeugen nicht; 
richtig J. C. W[right] bei Tu 8241. 

pi'lä- f. Name einer Apsaras (AV 4,37,3; s. MK1534f.); paila- m. 
(Br, Sü +), paileya- m. Metronymikon von p° (Päp 4,1,118). - 
Unklar. 

Ob mit pT-iü- Tett’ verbindbar (s. p/7«-)? - Andere Apsaras-Namen 
der AV-Textstelle (z.B. guggulu-, o. I 488) sind “formed upon odor- 
names” (WhiLanm 211; ZimmerAiL 69). 

pilu- m. Name eines Baumes, wohl: Careya arborea (AVP +; 
MK 1535), jung pilü- (Schmidt, Nachtr 257a), pilu- m. (Susr); 
pailava- aus dem Holz des p°-Baumes gemacht (Gaut, Mn). - 
Mi., ni., pkt. pilu- m. eine Baum-Art, u.a. (Tu 8239). - Proble¬ 
matisch. 

In AV 20,135,12pilu- n. liegt wohl keine Bezeichnung der Fmcht 
des /?°-Baumes vor, sondern ein von dem Baumnamen zu trennendes 
(oder sein Etymon enthaltendes?) Wort für Tett*; dazu AV 18,2,48 
pUümati- (als 'fettreich’) und die Augenblicksbildung MS pilvä- 
(ApSS pilva-l Hoffm, MSS 8 (1956) 7f. = HoffmA 389, Sha 195 
(anderes bei Kui, PMW 71). Ved. pi-lü- 'fett’ dann gewiß zuptvan- 
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usw. (~ pilä-7). - Der Baumname unbestimmter Zuweisung mag 
von pilü- Tett’ herkunftsverschieden sein; vgl. dravid. Wörter wie ta. 
perai-maram 'Careya arborea’ u.a., Em, Lg 35 (1959) 326f. = SelP 
194ff, DED2 393b. 

pilvä-, püü(mati)-, s. pilu-. 

pivan- Adj. (f. pivari-) fett, feist, schwellend (RV +); pivara- 
feist, fett, dick (RV-Kh +; retrograd zu ved. pivari- f. gebil¬ 
det). - Mi., dard., ni., pkt. pfvarafett, u.a. (s. Tu 8242). - 
Idg. *piH-uen-, f. *p(H-uer-ih2gr. mtov, f. Titeipa fett, frucht¬ 
bar, reich; zu PAYn. 

Vgl. pivas-; s. ferner u. pita-, piluAiGr II 2,420, Frisk II 532 
(mit Lit.), Pet, Lar 187ff., N. Oettinger, KZ 94 (1980) 61, Rasmussen, 
Morphophon 26f. - Abtrennung von PAYn ist für ptvanAV + 
°pina- nicht ernstlich zu erwägen (gegen Benv, BSL 51 [1955] 31f.). 

Steigerungsform zu p° ist einmaliges pivistha- 'überaus feist’ (§B 
2,1,1,7, AiGr II 2,458); die archaische Vorform dazu vielleicht in 
Gramm., ep. payistha- (AiGr II 2,453, 458). 

pivas- n. Fett, Speck (RV [auch 1,187,8ff.], AV); prvo-asva- feiste 
Pferde habend (RV; s. Schi, Fs Risch 395), pivasä- fett, fettig, 
schwellend (RV, Br), pivasvant- fettstrotzend (RV), pfva(h)- 
sphäkä- von Fett strotzend (AV; s.u. SPHÄ). - Wohl dard., 
s. Tu 8243, 14695. - Iir., jav. pfuuah- n. Fett, Speck, khot. pi 
fett (wenn *pfuah-, [Emm]Sk II 87), vgl. oss. fiw/few Fett, u.a. 
(Abaev I 477, Bielmeier, Unters 241, mit Lit.). - Zu pivan-, 
PAYn. 

Iir. tyH-uas- steht mit alter Suffixvariation neben iir. *pi'H-uan 
*piH-uar- (pivan-/ pivar-i-), s. Frisk II 5,532, Chantraine 899a. Vgl. 
im Gr. 7tiap n. Fett, Talg (aber ved. pivas- stammt nicht ganz oder 
teüweise aus *pivar-, trotz AiGr II 2,226, Frisk II532). Über nicht mit 
p° vergleichbares gr. moq n. (?) s. KEWA II 297. 

pumscali-, s.u. CAR1 (o. I 534); pums°, pums°, pum° u.a., s. 
pümäms-. 

püklaka- m. MS 1,6,11 (Varianten pülkaka-, pütlaka-): 'Bürsch¬ 
chen’; dialektale oder volkstümliche Variante von putrakä- 
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'Söhnchen5 (puträ-), s. Hoffm, MSS 41 (1982) 86ff. = HoffmA 
792ff. 

Den Beweis liefert der Vergleich des Kontextes von MS, a.a.O. 
vrsalö nijäh püklakas ... mit dem von vrsalayonijah putrakah im 
Ägnyädheya-Brähmana; Hoffm, a.a.O. 89f. = 795f. - Verfehlt ist 
Bezug auf den s.v. pulkasa- besprochenen Namen eines verach¬ 
teten Volksstammes; Lit. bei Hoffm, a.a.O. 86 = 792. 

püccha- m. n. Schwanz, Schweif, Rute, Hinterteil (AV +), puc- 

chadhi- f. Schwanzwurzel (AV). - Mi., dard., ni., pä. puccha- 

n. Schwanz, usw. (Tu 8249, mit Verweisen; TuAdd 8249.1,2). - 
Nicht befriedigend erklärt. 

Erwägenswert bleibt die Zusammenstellung mit german. Wörtern 
für Tuchs’, ahd.fuhs usw. (Lit. in KEWAII298f., ITT 759, Lehmann 
110b, Kluge-Seebold 234a; vgl. auch D. Q. Adams, Spr 31 [1985] 11 
Anm. 20); s. törwäli püs m. Tuchs’ < Lex. pucchin- 'geschwänzt’ 
(Tu 8250). - Andere Zusammenstellungen sind noch weniger glaub¬ 
haft, s. KEWA II271, 299; eine Deutung als Prakritismus bei B. Köl- 
ver, ZDMG 127 (1977) 366. 

Eine iran. Entsprechung von p° vermutete man in jav. pusä- f. 
'Kopfschmuck’, parth. pwsg, man. sogd. Ops'k u.a. 'Kranz, Krone’ 
(wenn '*Helmbusch’ ~ 'Schweif [?]; s. Bthl, Wb. 912; weitere Lit. 
in KEWA II 299). 

Nicht sicher SB + °pücchala- 'Schwänzchen’ (in ka°), s.o. I 302. 

punjikasthala- f. Name einer Apsaras (VS +); in JüS auch °sthah-, 

punjikästanä- und (Lex.) °ästhalä- f. dss. - Nicht klar. 

Urspr. „angehäufter Grund“ od. ähnl. (s. PW IV 753; vgl. das 
Folgende)?? 

punjistha- m., wohl: Fischer (Käth, VS +; MS + °sta-\ oder 
„Vogelfänger"? MK I 535, II 25; RauStaat 24), paunjisthä- 

(AV, VS), °stä- (TB) dss. - Unklar. 

Wertlos Pan 8,3,97 (*punji- [ep. punja- m. 'Haufen’] + st ha-) u.a. 
(KEWA II 299; vgl. Sha 195 [s. das Vorige]). 

puiyUä- (darbha-p°\ s. pinjülä-. 
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puta- m. n. Tüte, Tasche, Falte (Mn +; alt in MS + usa-putä- 
Salztüte; s. auch Kauä praputa- 'a large comucopia’ [M. Bloom- 
field, JAOS 14 (1890) LII, s. AiGr II 1,260]?). - Mi., nu.-dard., 
ni.; Tu 8253 (mit vielen Verweisen), TuAdd 8253. - Nicht 
sicher erklärt. 

Möglicherweise aus *prta- < idg. *pjto-, zu ahd. faldan 'falten’ 
usw. (Lit. in KEWA II 300,’ Lehmann 107bf.; s. Bur, BSOAS 35 [1972] 
538). - Oder nicht-idg.? Vgl. die Lit. in KEWA, a.a.O. und bei Tu 8253. 

pundärika- n. Lotos (RV [10,142,8] +), pundari-sraja- f. Lotos¬ 
gewinde, Lotoskranz (TS +); pundarin- m. Hibiscus mutabilis 
(Lex.), pundariyaka- n. dessen Blüte (Lex.), pundarya- n. eine 
Heilpflanze (Lex,). - Mi., ni., pä. pundarika- n. Lotos, u.a. 
(Tu 8258 [mit Verweisen]; s.u.). - Nicht sicher erklärt. 

Auszugehen ist von pundari- (s. TS + °srajd-). Als urspr. Farb- 
bezeichnung wurde p° oft mit pändu- verbunden (Hoffm, Diss 
400ff.; J. C. W[right] bei Tu 8254, 8259 [s. auch pundra-]\ weitere 
Lit. bei Kui, PMW 91); für fremden Ursprung von p° und pändu- 
Kui, a.a.O. 91f. (s. auch KuiAryans 45). - Eine unwahrscheinliche 
Deutung von p° aus dem Dravid. bei Bur, BSOAS 12 (1948) 385 (s. 
KEWA fl 301). 

pundra- m. Plur. Name eines Volkes im heutigen Bihar und 
Westbengalen (Br +). - Bg./wr/Name einer Kaste (Tu 8260). - 
Nicht klar. 

Nicht zu sichernde Kombinationen mit anklingenden Völker¬ 
namen bei S. Levi, JA 1923,20ff. (u.a.; Lit. in KEWA II 302). - 
J. C. W[right] bei Tu, a.a.O. vermutet eine Benennung 'hght-skinned’ 
(~ Volksname pändu-), zu pkt. punda- 'weiß, bleich’ (etc., Tu 8259) 
und pändu-/ pundärika-; Yas u.a. pundra- m. 'Zuckerrohr’ gehört 
dann als Farbbezeichnung dazu (Tu 8259.1,2, TuAdd 8259) oder 
geht auf den Volks- bzw. Landesnamen zurück, wie viele Benen¬ 
nungen von Produkten (KEWA, a.a.O.; dort gegen Br + p° als 
„*Land des Zuckerrohrs" [mit Lit.]). - Hierher möglicherweise 
pundra- n. 'Sektenzeichen’ (ab ved. °pundra[0]-, CalTodt 9)? Anderes 
dazu in KEWA II 302. 

pünya- Adj. günstig, glücklich, schön, gut (RV -h), n. gutes Werk, 
Verdienst (Br +; vgl. J. Filliozat, Fs Lamotte 101ff.). - Mi., 
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ni., pa. punna- n. Verdienst, Tugend, usw. (Tu 8261 [mit Ver¬ 
weisen], TuAdd 8261, HinMi 122). - Nicht sicher erklärt. 

Vielleicht aus *prnya- (allenfalls *punya- [s.o. II 42 zu *ninyä- > 
ninyd-]; eine Wurzeletymologie *pu-nya- bei Bai, ALB 25 [1961] 6ff., 
s. KEWA III 760f.); von den Deutungen als *pmya- (s. AiGr I 21, 
192, II 2,550; Kui, Fs Kirfel 183, mit Lit.; KEWA II 303) ist die als 
*pr° 'hinüberbringend, fördernd’ (~ PAR) wohl am glaubhaftesten 
(s. Hauschild I 1,238 Anm. 46). - Weiteres, sicher Abzulehnendes 
in KEWA H 303. 

put- (pud-)9 s.u. putrd-. 

putthagi- f. Name einer Pflanze (AVP; L. Renou, Väk 5 [1957] 
91). - Nicht klar. 

putrd- m. Sohn, Kind, Tieijunges (RV +); putrakä- m. Söhnchen 
(RV +; in MS vielleicht noch *putlakd- -*■ pütlaka-, s. pük- 

laka- und Hoffm, MSS 41 [1982] 89 = HoffmA 795), putrin- 

Söhne habend (RV +), puträvant- dss. (VS +), su-putrd- (fern. 
°ra-) treffliche Söhne habend (RV +), putriyä0 sich Söhne 
wünschen (RV; AV °triyä°\ a-putriya- sohnlos (GrSü +; 
putrya- auf einen Sohn bezüglich, Br, Pä$ [AiGr II 2,441]). - 
Mi., nu., dard., ni., pä. putta- m. Sohn, usw. (Tu 8265 [mit 
vielen Verweisen], TuAdd 7519, 8265ff., 8416f., 9664,10001; 
W. Schulze, SbAkBerlin 1916,3 = KS 225f.). - Iir., azx.pudra- 

m. Sohn, jav. puOra- m. Sohn, Kind, Tieijunges, jav. puOrän- 

Söhne habend (~ ved. putrin-\ puOrauuant- mit Söhnen ver¬ 
sehen (= ved.puträvant-), hupuOra- (fern. °ri~) treffliche Söhne 
habend (ved. suputra-); zp.puga- m. Sohn, med. *Visah-pu0ra- 

m. N. pr. (s. Hinz, NÜ 265, 268); khot. püra-, parth. pwhr, 
mp. np. pus, pusar, sughni puc,, oss. fyrt/furt m. Sohn, usw. 
(Henning, BBB 73 = SelP I 487, AiGr II 2,694, Abaev I 500, 
Nyb, ManP II 163a, Bai, Dict 244a). - Idg. *putlö-, osk. puklum 

den Sohn, paelign. puclois, mars. pucle[s] den Söhnen, ital. 
*puklo- < *putlo- (vorausgesetzt auch durch lat. putillus Knäb- 
chen, lat. puer Sohn, Junge; E, Risch, Gs Kretschmer II 
lllf. = KS 574f., Szem, InnsbrTagg 194 = Schm, Etym 
317f. = ScrMin 59). 
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Idg. *putlö- im weiteren wohl zu gr. tiÖliq Kind, lat. paucus klein, 
gering, u.a.; Frisk II 463 (mit Lit.), Szem, a.a.O. 194f. = 318 = 59f., 
Var 77,16, s. ferner M. Nyman, IF 84 (1979[80]) 141f., FoLH 3 (1982) 
92ff., V. Pisani, IF 84 (1979[80]) 183, E. P. Hamp, FoLH 4 (1983) 133f. 
- Iir. *putlä- (~ MS pütla°, s.o.?) / *putra- hat „schon in der Zeit 
der indo-iranischen Kulturgemeinschaft" die Verdrängung von 
sünü- „begonnen, aber auf beiden Seiten erst nach der Trennung 
vollendet" (Schulze, a.a.O. [s. auch KS2 800]); p°, das auch auf Tiere 
bezogen werden kann, bezeichnete im Gegensatz zu sünü- nicht 
primär das Verwandtschaftsverhältnis, sondern die Altersstufe 
(Schulze, a.a.O.). 

Die Tradition erklärt putrd- als *put-tra- Vor der Hölle put- (pud-) 
schützend’ (Nir, Mn u.a.; AiGr I 113); put- (pud-), obwohl ep. kl. 
auch in Texten verwendet, ist „ad hoc erfunden" (AiGr, a.a.O.). 
Trotzdem ist es zu indogermanistischen etymologischen Kombina¬ 
tionen verwendet worden (Charp, Glo 9 [1918] 62; s. KEWA II 303 
[auch zu pä. pun 'Hölle’]). 

pud-, s. putrd-. 

pünar Adv. wieder, zurück, abermals, heim (RV +), apunär 

etwas, das sich nicht wiederholt (RV 10,68,10); pünar-vasu- m. 
Name eines Sternbildes (RV [10,19,1] +; „die Schätze wieder¬ 
bringend“ GeRV HI 154, ad lc). - Mi., ni., pä. punä, puno, 

punar° wieder, aber, pana aber, as. puna, pana jedoch, pkt. 
punavvasu- ein Sternbild, usw. (Tu 8273 [mit Verweisen]; 
TuAdd 2575, 8273f.; s.u.). - Problematisch. 

Nicht einmal die Ausgangsform pu° ist ganz sicher, da -u- nach 
vorangehendem Labial aus *-a- entstanden sein könnte (pä. pana 
usw.), Wack, KZ 41 (1907) 316 = KS 505 (s. auch AiGr I 21). Wahr¬ 
scheinlicher ist jedoch sekundäre Entstehung von -a- in pä. pana 
usw. (s, KEWA H 305 f.). - Primäres pünar wird mit *(H?)pu verbun¬ 
den, der Schwundstufenform von *(H?)apu, welches vielleicht idg. 
neben *(H?)apo stand, s.o. I 82, 87; gr. tuOiaoctoc; 'äußerster, letzter’ 
(und [??] ahd. fon[a\ 'von’) soll damit in „entfemte[m] Zusammen¬ 
hang" stehen (Frisk II624; s. auch Chantraine 954b). Ganz unwahr¬ 
scheinlich bleibt jedenfalls der Versuch, ved. pünar und pä. pana 
usw. aus vor-iir. *pu°: *po° (~ idg. *[H?]apu: *[H?]apo) herzuleiten. 

Für Verbindung von p° ^wieder, zurück’ mit dpa (apu°T) scheint 
mp. abäz, np. bäz 'wieder, zurück’ (u.a., o. I 85) zu sprechen. 

Da bei der Genese einer isolierten Büdung wiep° Dissimilationen, 
Metathesen u.dgl. nicht auszuschließen sind, ist auch die semantisch 
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ansprechende Verbindung mit gr. kkXiv 'rückwärts, wiederum’ 
(doch s. Frisk II 468) in der Diskussion geblieben; s. AiGr 1196,12 
Nachtr 159, V. Pisani, Paid 15 (1960) 225f., mit Lit. 

Zur Bildung (°ar in Zeit[?]-Adverbien) s. Wack, SbAkBerlin 1918, 
395 = KS 314. 

pundti', pupütäni; s.u. PA V\ o. II 105, 106. 

pümäths- m. Mann, männliches Wesen (RV 4* [NomSg pümän, 

VokSg pumas, AkkSg pümämsam, GenAblSg, AkkPl pumsäs; 

AV LokPl pumsü (< *pums-sü, AiGr m 293), Kaus pumbhyas 

(AiGr, a.a.O.)]); puifisf- f. Kuh mit männlichem Kalb (Kaus; 
s. AiGr 112,422); in Kompp. Repräsentanten von *purhs°y z.B. 
pums-krtya mit Anwendung männlicher Formen (SB), pürhs- 

vant- ein männliches Wesen enthaltend (TS; Sü pumsa-vant- 

einen Sohn habend [u.a., s. AiGr II 1,63]\ purhs-cali-f. Hure 
(AV +; o. I 534), püm-vatsa- m. männliches Kalb (SB), pum- 

gava- m. Stier (Sü), pum-savana- n. eine zur Erzielung eines 
Sohnes bei Beginn der Schwangerschaft übliche Zeremonie 
(AVP, Br +), pum-artha- m. das Ziel des Menschen (TB, 
Komm.; s. AiGr II l,129f.). - Mi., ni., pä.pumäypumo NomSg 
Mann, pun-gava- m. Stier, pkt. pumarh NomSg Mann (u.a.), 
pum°, pumsa0 in Kompp., mth. pusvan n. 'purificatory rite 
when vitality begins in the foetus’ (< ved. pumsavana-); 

Pischel, Gramm 290, HinMi 154f., Tu 8245 (und 8244?). - Mit 
lat. pübes, püber- mannbar, erwachsen, pübes, pübi- f. Scham, 
Mannhaftigkeit, pübeMät- f. Mannbarkeit zu verbinden. 

Nachweis bei D. Q. Adams, Spr 31 (1985) lff. (mit Lit.; s. auch 
Glo 63 [1985] 243 ff.). Auszugehen ist von idg. *peumös, *°mos-qi, 
*pums-es usw.; daraus (mit Durchführung der Schwundstufe *pu°) 
ved. pümä[m]s-am/ pums-ds. Regelrecht zu *peumos- gehöriges 
*pumrö- ist nach der Vollstufe zu *peumrö- umgeformt worden, 
woraus lat. *peubro- > püber-. Der semantische Bereich umfaßt 
'männliches Schamhaar’ ~ 'durch Schambehaarung charakterisiert’ 
~ 'mannbar, männlich’ (Adams, a.a.O. [Spr 31] 8,13f.); hierher wohl 
auch sughni püm Flaum, Daune (wenn iran. *paumäh < idg. *peumös; 
s. anders o. II 62), Adams, a.a.O. 10 (zu weiterem [wie jav. pqsta-, 
pqstö° 'behaarte Haut des Menschen’] a.a.O. llf.). - Nicht vorzu¬ 
ziehen *pu-mas-„Jung-Mann“ (*pu- 'klein, gering, Kind’ [s. puträ-, o. 
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II 143]; *mas- 'Männchen5, lat. mäs), vgl. Eich, Spr 20 (1974) 39ff., 
B. Cop, Spr 22 (1976) 25 ff., Szem, Var 77,17; richtige Einwände bei 
Adams, a.a.O. 8f. Anm. 15 (mit weiterer Lit.). 

Über näpurhsaka- s. o. II 1 [und Stru, Fs Untermann (1993)]. 

pur- f. Wall aus Steinen und Lehm, Verschanzung, Palisade 
(RV \pür, puram,pura,pürsü u.a.] +, Rau, pur passim; s. ferner 
Schneider, Somaraub 3,14, K. Mylius, EAZ 10 [1969] 33ff., 
11 [1970] 70ff., ZPSK 31 [1978] 309f., Bur, Krat 21 [1976(77)] 
72fF., KEWA II 327 Anm. *, W. Knobel, KZ 99 [1986] 236, 
J. Makkay, AcArchHung 38 [1986] 13ff.); mahä-pur-ä- n. gro¬ 
ßer Wall (Käth +), pura- n. Umwallung, Festung, Siedlung 
(Mn +; s. AiGr II 1,113); puram-darä- m. Zerstörer der Wälle 
(meist von Indra gesagt; RV + [s. AiGr II l2 Nachtr 61]), pür- 

bhid- die Wälle zerbrechend (Indra; RV). - Mi., nu., ni., pä. 
pkt. pura- n. Festung, Siedlung, u.a. (Tu 2195, 8278 [mit 
Verweisen]; TuAdd 350). - Idg. *plhr (s.u.), lit. pilis, lett. pils 

Burg, Schloß (= ved. pur-, Schi, Wn 32), vgl. gr. tcoAk; f. Burg, 
Feste (s. die Lit. bei Mh, LI 129). 

Idg. *pjhr ist primär,Auffüllung, Aufschüttung“, zu PAR1 *; Schi, 
Wn 32 f. (mit Lit.), J. Knobloch, Sprw 5 (1980) 196, 197 (s. auch 
M. Casewitz, Ktema 8 [1983(86)] 81ff., G. Costa, SSL 27 [1987(88)] 
151ff.). - Zu ural. (altai.) Vergleichsgut s. Schi, Wn 33 (mit Lit.), Joki 
359f, Katz, Habilschr 292. 

Belege von indoar. *pur- außerhalb Indiens sind ungesichert. 
Zum gedrosischen ON IloCpa s.u. püraya-\ schwerlich hierher der 
altvorderasiat. Name Purdaia {°duia\ Nachweise bei Mh, LAV 132b, 
141b, Mh, Mythos 79). 

RV pur- 'Fülle’ existiert - als Simplex (doch s , pürandhi-) - nicht 
(5,66,4 däksasya pürbhih vielmehr „mit den Wällen des Verstandes“ 
od. dgl., s. GeRV II 74* Renou, EVP 7 [1960] 47, Schi, Wn 33). 

pürandhi- f., etwa: Segensfulle, Reichtum; auch Personifikation 
der Segensfulle, Name einer Göttin; Bezeichnung einer frucht¬ 
baren Frau (RV, YV; Narten, YH 207f.), pürandhivant- von 
der Segensfulle begleitet (RV 9,72,4); kl. purandhri- f. (Kinder 
habende) Frau, Ya£ purandhrikä- f. junge Frau, pkt.purandhf- 

f. Hausfrau (dazu Renou, EVP 14 [1965] 85, 15 [1966] 99; 
ältere Lit. in KEWA II 308). - Iir., aav. parsndi- f. Segens- 
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fülle (Y 38,2), jav. pärandi- f. Name einer Gottheit (einmal 
auch 'Segensfulle’; Narten, a.a.O. 207, 208; N, Oettinger, 
IF 91 [1986] 127 Anm. 44). - Iir. *prHandhi-; dieses enthält 
mit hoher Wahrscheinlichkeit idg. *plhr Tülle’ (~ PAR11). 

Alleinstehendes ved. pur- Tülle’ scheint allerdings nicht vorzu¬ 
kommen (s.u. pur-); möglicherweise TA °pür- 'füllend*, Sha 62. - 
Das Gesamtgebilde vielleicht aus *pjhl-h2endf'i- 'Blüte der Fülle, 
In-Blüte-Stehen der Fülle’ (~ *h2end\ o. I 79), Hoffm bei Narten, 
a.a.O. 209 und Anm. 58, T. Oberlies, SII 15 (1989) 78 Anm. 37; 
gegen eine Analyse *püram-dh-i- richtig Narten, a.a.O. 208f. (dort 
reiche Lit. zu den bisherigen exegetischen und etymologischen 
Bemühungen um p° [s. auch KEWA H 308 f., IH 759]; ferner Bai, 
Dict 230b). 

pürqya- m. Name eines Mannes (nur RV 6,63,9 °yasya). - Nicht 
klar. 

Vielleicht Kurzname zu einem mit *pur(a)° beginnenden, als 
Name verwendeten Kompositum (etwa von pur- oder pur äs). - 
Unerweisbar ist die These, p° sei eine „halb-iranische“ Bildung, 
„Mann aus Iloüpa“ (in Gedrosien; angeblich ein äußer-indischer 
Beleg von pur- [anders Hinz, NÜ 194]), vgl. W. Wüst, ZONF 3 
(1927/28) 3ff. (dagegen Charp, MO 28 [1933-35] 64ff., s. auch AiGr, 
IG 58), zuletzt (mit reicher Lit.) 'Frjpa 7 (1961) 103 ff. (dazu Mh, 
AKS 223); vgl. ferner KuiAryans 6,46. 

puräs Adv. voran, vome, nach vom, davor (RV +), pura-etär- 

m. Vorangehender, Beschützer, Führer, Leiter (RV +; s. 
J. Gonda, Fs Kirfel 113 ff. = SelStud II 326ff.\ purah-säd- sich 
schützend vor jemanden lagernd (RV; 'nach Osten sitzend’ 
YV), purah-sthätär- an der Spitze stehend, Anführer (RV), 
puro-gavä- (fern. °vi-) m. Führer (RV, AV), puro-ga- m. dss. 
(RV, Käth +; °gavä- und °gä- aus *puro-gäv- „*Leitstier“ ent¬ 
wickelt, HumbElfSkj, Gä II178; ältere Lit. in KEWA II 309f., 
IH 759), puro-das- m. Opferkuchen (RV +, s.o. I 722), puro- 

yavan- vorangehend (RV), puro-yüdh-, °yodhä- vorkämpfend 
(RV), puro-rathä- dessen Wagen voraus ist, hervorragend 
(RV), purö-hita- m. Hauspriester („Vorangestellter, magisch 
Schützender“, RV +; Gonda, a.a.O. 107ff. — 320ff), u.a. (s. 
AiGr II 1,197,286); purästät Adv. vor, voran, von vom (RV +); 
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purä Adv. früher, zuvor, im Schutze vor, in Sicherheit vor, 
von Alters her (RV +), purä-ja- von Alters her existierend 
(RV), purä-sdh- (NomSg °sät) von jeher überlegen (RV); 
puräna- Adj. früher dagewesen, längst bestehend, vormalig, 
alt, n. Ereignis der Vorzeit, Erzählung aus der Vergangenheit, 
u.a. (RV, AV +, s.u.; vgl. L. Rocher, WZKS 21 [1977] 
5ff.), puränavat wie ehemals (RV), puräna-vid- die Dinge 
der Vorzeit kennend (AV). - Mi., (nu.-)dard., ni., pä. pure 

vor, davor, früher (s. Berger, Probl 15 und Anm. 5), purä 

davor, purattharh vor, puräna- alt, vergangen, purohita- m. 
Hauspriester, usw. (Tu 8281 [mit Verweisen], TuAdd 8279, 
8283). - Iir., jav. parö vom, vordem, vor, mit Hilfe vor, 
parö.yä- vorangehend, siegreich (~ ved. puro-yävan-), para- 

öäta- m. Name oder Titel (~ puro-hita-\ Mh, AirN 1/67, mit 
Lit.), aav. frö.gauu- (AkkPl °gä Y 46,4) Führer (~ ved. puro- 

gavd-lgäHumbElfSkj, a.a.O.); aav. parä vor, bevor, jav. 
para zuvor, vor, vordem; ap. paranam früher (DB 151 und 
nach duvitäo. I 767; *parah-na- [von *parah = puras\ vgl. 
ved. purä-nd- : purä, Schm, MSS 30 [1972] 144fF.), altiran. 
*paras-tama- 'vorderster’ in akkad. NÜ (Hinz, NÜ 179); np. 
jDaran gestern (s. Gersh, Fs Morgenstieme 80ff., 83). - Idg. 
*prH-es/-ös (s.u.), gr. 7rapog vorher, vom, früher, vor, npeo- 

ßug m. Alter, Angehöriger des Ältestenrates, Vorsteher (s.u.), 
got. faur vor, längs - hin Jaura vor, davor, vome, ae./ore vor, 
u.a.; Frisk II 476, Lehmann llObf. (mit weiterer Lit.); C. S. 
Stang, NTS 31 (1977) 4, P. H. Hollifield, Spr 26 (1980) 145. 

Idg. *pfHes usw. wohl am nächsten zu purva-, letztlich zu prd 
usw.; Stang, a.a.O. 4fF., 9ff. (zur Bestimmung des *-H- s. Bee, Dev 
215, Lindeman, TrRepr 28). - Laryngalschwund in der Komposition 
(-► *pres°) wird durch aav.frö.gauua- und gr. irpea-ßuc; bezeugt; ved. 
puro-gavd-l-gä- zeigt analogische Wiederherstellung für *pro-g°. 

puritdt-, s. puritdt-. 

purikäya- m. ein bestimmtes Wassertier (AV, AVP); pulikaya- 

m. (MS), puliraya- m. (KäthA) dss. - Zusammen mit kuli- 

kaya- zu beurteilen (o. I 375); s. KuiAryans 86. 

Vgl. pultkä- : kulikä-. 
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purität- n. der Herzbeutel oder ein anderes herznahes Organ 
(AV, VS +), purität- (TS), pulität- (MS), pulitat- (KäthA) n. 
dss. - Unklar. 

S. AiGr I2 Nachtr 119, II 2,43,160. 

pürisa- n.: umstrittenes ved. Wort (RV +)> vielleicht 'Quelle, 
Wohnsitz (des Reichtums)5, 'Fülle5 (jünger 'Kot, Dung5) od. 
ähnl. (reiche Lit. in KEWA U 310f., HI 760, Renou, EVP 16 
[1967] 87,108, Krick 101 Anm. 253,134, J. Gonda, AnnBhl 68 
[1987(89)] lff.); purisin- etwa: reich, Fülle besitzend, quellen- 
reich (RV 1,164,12; 5,53,9; 5,55,5; 10,48,4; 10,65,9), purisyä- 

zum p° gehörig (RV [3,22,4] u.a.). - Mi., ni., pkt. purisa- m. 
n. Dung, kumaoni paraso m., hi, puras m. Mist, west-pahäp 
(dial.) gdristu 'cowdung cake5 (Lex. go-pu°\ u.a. (Tu 8287, 
TuAdd 4295a). - Wenn die Ausgangsbedeutung richtig be¬ 
stimmt ist, dann wohl zu PAR11, 

Zum Formalen s. AiGr II 2,462, KEWA II311. - Eine abweichende 
exegetische Auffassung bestimmt p° als 'Land, Erdiges (im Gegen¬ 
satz zum Wasser)’ (R. Roth, KZ 26 [1883] 62ff; dagegen GeRV I 
225a, ad 1,163,1b); als *prz-so- (??) stellt Bai, Dict 246a p° zu iran. 
Wörtern für 'Dung, Exkrement’ (khot pulskä-, pasto pdca u.a. 
[Skj, CompLI 4051) und im Weiteren viell. zu lit. purvas m. Schmutz, 
Schlammerde (s. Fraenkel 675b, KEWA II 311). 

puru- Adj. (fern, pürvf-) viel, reichlich, puru Adv. oft, sehr (RV +; 
s. AiGr in 9); puru-täma- (°rü°) sehr viel, in großer Zahl, 
sehr oft, sehr häufig erscheinend (RV), purücf- f. reichlich 
(RV [3,58,8; 10,18,4], AV [10,2,7]; wohl Bildung nach anderen 
Adj. auf °üci- f. ~ *°vanc-, Renou, EVP 16 [1967] 34); pulu0 

'viel5 in RV pulu-kama- viel begehrend (1,179,5), pulv-aghä- 

viel Unheil stiftend (10,86,22; s. D. Maggi, SSL 19 [1979] 108, 
vgl. pauloma-). Dazu der Komparativ *präyas- (s.u.) in Sü 
kl. präyah, präyena 'meistenteils5 (AiGr II 2,449, Hauschild 
12,414). - Mi., ni., pkt. puru- viel,päyarh meistens, u.a. (s. Tu 
8288,8951). - Iir., aav.pouru- viel (z.B. LokPl pouru-sü, GenSg 
parao-s), pourutdma- 'in greatest number5 (^ RV purutäma-, 

HumbElfSkj, Gä II104), jav. pouru- (fern, paoiri-) viel, reich- 
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lieh, pouru Adv. reichlich, sehr, weithin, fräiiah- mehr, sehr 
viel, zu viel, fraesta- meist, ap. paruv (zu) viel, sehr, <pruu(v)- 
nam) = /parünäm/ von vielen, vieler, khot. pha (alt pham), 

oss. fyr/fur viel, mp. fräy, freh, np. firih mehr, sogd. frya-tar, 

(d)fyä-tar, fres-tar mehr (iran. *fräiah-/*fraista-), u.a. (Bthl, 
Wb. 1019, Abaev I 499f., Hinz, NÜ 181fr", Bai, Dict 260a, 
S-W,BSOAS 46 [1983] 48f., CompLI 185). - Idg. *plhrü- (~ 

*pleh\- 'füllen’, s. PAR11), fern. *plhi-u-fh2-, Steigerungs- 
formen *plehyios-, *plehrist(h2)o-; gr. ttoAuc; viel, tiXeTgtoc; 

meist, größt, lat. plus mehr, air. il viel, got. filu viel, sehr, 
ahd. filu viel, an. fleistr meist, u.a. 

Vgl. Benv, Orig 54f., WH II 327f., Frisk II 578 (mit Lit.), III 172, 
Lehmann 116a; AiGr III9, Bee, Dev 174,218, Origins 166, LarTheor 
75, Szem, KZ 88 (1974) lff. = ScrMin 1410ff., Pet, Lar 28, Lindeman, 
Introd 44,72, Lubotsky, System 45, Rasmussen, Morphophon 45, 
LambAdj 616ff., 632f. - Idg. *pßr vor -u- (_V) ved. pur0 
(fern, pür-v-f-); dies auch in RV 8,22,2 pürv-äpüs-, wenn nach Old, 
Not II 95 aus *p\hxu-V- (doch s. Renou, EVP 16 [1967] 59)? - RV 
5,73,1 puru erweist kein *puru- 'Vielheit* (gegen F. Specht, ZU 5 
[1927] 249); s. AiGr III 188, Renou, a.a.O. 37. 

Ererbte dichtersprachliche Fügungen wohl in ved. puru-damsa(s)- 
~ gr. 7toAu-ör|VTi<; (o. I 689), purü-näman- ~ gr. TioXv-d)v\)[io<; (o. II 
36), puru-pesa(s)- ~ gr. TioAu-noiKiAog u.a. (s.u. PE$). 

RV + purukütsa- m. Name eines Mannes (f. °kütsäni-) gehört zu 
kütsa- (o. I 365); für nicht-idg. Zuweisung KuiAryans 43. - Über 
puru-ksü- s.o. I 433; ved. puru-dma-, s.u. madhyämdinazu 
purürävas- s. bes. 

pürusa- (und purusa-) m. Mensch, Urmensch (RV +; MKII 1, 
Renou, EVP 2 [1956] 75 Anm. 1, Mylius), purusi1 f. Frau 
(RV +), purusyä- (RV), paurusä- (AVP, JB, SB), päuruseya- 

(RV +) menschlich, päuruseya- n. Menschenwerk (AV); viell. 
ÄpM, GfSü °pürusa- '(männliche) Kraft’ (Sha 187f.). - Mi., 
dard., ni., pä.purisa-,posa-m. Mensch, Mann, porisa- mensch¬ 
lich, kalasa (dial.) purus Mann, Männchen, hi. purus m. Mann, 
usw. (AiGr I 56, H. Berger, WZKS 1 [1957] 76ff., Tu 8289, 
8421f., 14696). - Nicht überzeugend erklärt. 

Der Ausgang von p° könnte von mdnusa- (s. manu-) bezogen 
sein (s. mehrere Kontaminationen bei p°- und mdnusa-fmanusyä- 



150 purusänti- - pururävas- 

Fortsetzem, Tu 9827f.), vgl. KEWAII312; häufiges purusa- und die 
Möglichkeit, °u-sa- durch diesen Einfluß zu erklären, erlauben die 
Annahme einer Ausgangsform *pursa- (Wack, Gnomon 6 [1930] 
458 = KS 1311; s. auch AiGr, IG 56 Anm. 96,12 Nachtr 33), erzwingen 
sie freilich nicht. Dieses *pürsa- < *p[Hso- wird von Wack, a.a.O. 
mit prä-lat. *parso- in lat. päricfda, parricida 'Verwandtenmörder’ 
(<'*Menschenmörder’, vgl. RV 1,114,10 pürusa-ghnd-) gleichgesetzt 
(Einwände bei WH II 253 [vgl. auch KEWA fl 313]; doch s. Frisk II 
530). - Jenes *pfHso- wäre mit einer anderen etymologischen Kom¬ 
bination für p°, der mit lat. pariö 'erzeuge, gebäre* (Lit. in AiGr II 
2,491, KEWA II313, UI 760, Bai, Dict 230b) zu vermitteln, wenn (?) 
pariö usw. mit *per-hi in PAR12 zusammengehörte (s. WH ü 255, 
Frisk II 580, Schrijver, Refl 195 f,). 

Mit ved. pürü- ('[*]Mensch*?) ist p° wohl nicht zu verbinden 
(anders Bur, Skr 163); eine mundide Deutung von p° und pürü- 
erwägt Kui, Fs Kirfel 146. 

Referat weiterer Vorschläge bei Kui, a.a.O., KEWA II313, UI 760; 
dazu kommen VWind, Fs Szemer6nyi 918 (dissim. aus *pususa- < 
*pusasa-\ Oguib6nine, Studies 38. 

Hierher wohl auch *pulusa-, vorausgesetzt durch das Patronymi- 
kon pdulusi- (SB; Gubler 59). 

Gegen IAV *purusa- in einem Nuzi-Namen richtig KammArier 
117 Anm. 370 (mit Lit.). 

purusäntis. SAN1. 

purücir- s.u. purüo. II 148. 

pururävas- m. Name eines Königs (RV [wohl auch in 1,31,4, 
s.u,; in 10,95 Geliebter der Urva^T, o. I 229] +). - Ein Kom¬ 
positum mit purü-. 

Im Hinterglied liegt wohl *ravas- 'Getöse, Dröhnen* vor (~ RV + 
rdva-, RAV\ vgl. VS brhad-ravas- 'laut dröhnend* (AiGr U 2,225, 
231, Minard, Trois 6nigmes U 278, Nowicki 103 f.); die Länge in 
purü° ist vielleicht laryngalbedingt (ebenso tuvf-rdva- *tuvi-Hr°, o. 
I 659), vgl. RAV1 < *h^reu (gr. <bptio|iai). In RV 1,31,4 findet sich 
allerdings nicht appellativisches „laut rufend“, sondern der Eigen¬ 
name p°. - Schwerlich vorzuziehen *rdvas- = jav. rauuah- n. 'freier 
Raum* (KEWA II 313; A. Leukart, CFS 31 [1977] 122 Anm. 13); 
völlig abweichend J. C. Wright, BSOAS 53 (1990) 535bf. (p° mit dem 
Dämonennamen VS pururävan- [doch s. KapS brhad-rävan- 'laut 
tönend’] und mit RV 5,70,1 purürünä ['sehr ausgedehnt’ nach AiGr 
n 1,173, GeRV II76, Renou, EVP 7 (I960) 50] zu verbinden; *°rävan-l 
*°nin- zu aav. jav. uruuan- 'Seele* [~ RV puru-tman-, o. I 164]). 
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purodas- s. DÄS, o. I 722. 

puröhitas. puräs, o. II 146, 147. 

pulasti- Adj. schlichtes Haupthaar tragend [im Gegensatz zu 
kapardin- 'mit aufgewundenen Haaren’, o. 1299] (VS, TS +), 
pulastin- dss. (Kälh, u.a.; zur Entstehung von °in- s. AiGr II 
2,340, Sha 197). - Problematisch. 

Traditionell mit pulaka- m. plur. 'das Sträuben der Körperhärchen’ 
verbunden, das erst der JüS angehört (wenn nicht hierher BauSIS 
7,6 pilakävat [v.l. pilik0, pulakpuluk0, AiGr I2 Nachtr 18], 14,29 
sapilakam); pula° aus idg. *pulo- (~ *p/7o-?), vgl. gr. 7tuA,ea>v m. 
Kranz, mir. ul-cha Bart, u.a. (Liebert 19lf., AiGr II 2,237, Frisk II 
623 [mit LitJ, D. Q. Adams, MSS 46 [1985] 5f., Spr 31 [1985] 13)? - 
Formal ansprechend wäre eine Deutung aus *pulas- (= pur äs) + 
*°sti- (o. I 222), s. MonW 638a; Semantik? 

Eigennamen wie pulasti- (Yai), pulastya- (AVParig, Mn u.a.), 
paulastya- (ep. +) ~p° 'schlichthaarig’ erklären sich wie kapardin- als 
Götter- und Menschennamen (Gaut, ep. +) ~ kapardin- (s.o.). Über 
unglaubhafte Anschlüsse dieser Namen an außer-indoar. Material 
referiert KEWA II 315, s. auch II 314, III 760. 

Vergleichsgut aus rezenten iran. Sprachen bei E. Lid6n, Fs Streit¬ 
berg 223 (mit Lit.); nordkurd., zäzä pör „hair of the head“ kann auf 
*paura-, kurd. pirc f. „lock, tress of hairK auf *pura- + -ö° zurück¬ 
gehen (MacKenzie, briefl.). 

pulinda- m. plur. Name eines barbarischen Volksstammes (Br +). 
- Mi., singh., pkt. pulinda- m., u.a. (Tu 8297). - Nicht klar. 

Unbeweisbare Kombinationen mit formähnlichen Namen - vor¬ 
wiegend unter der (prinzipiell wahrscheinlichen) Annahme nicht- 
idg. Herkunft - referiert KEWA II 315; s. auch DED2 382b. 

pulikäyapuliraya-, s. purikäya- (kullkäya-). 

pulikä-, s. kulikä-, o. I 375; vgl. auch o. II 147 {purikäya-) und 
KuiAryans 86 (p° „probably the original form“). 

pulität- (pulitat-\ s. purität 

pulu° (pulv°\ s. purü-. 
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pülkaka- s. püklaka-. 

pulkasa- m. plur. ein verachteter Mischlings-Volksstamm (Gaut 
+),pulkasaka- m. ein barbarischer Stamm (VaikhDhS), paul- 

kasä- m. eine Mischlings-Art (VS +). - Wohl ein nichtarischer 
Stammesname; KuiAryans 54ff. 

Zu beachten sind Formen der JüS wie ep. pukkasa- 'eine Misch¬ 
lingskaste’ (pä. pukkusa- eine verachtete Kaste), puskasa-, pukva- 
saka- u.a. (Kui, a.a.O. 54, 55 [mit LitJ, 56), Lex. bukkasa- m. ein 
Capdäla, pkt. bokkasa- m. ein nicht-arisches Volk, nep. bokso 
'wizard’ u.a. (Tu 9313). - Unglaubhaft Bur, BSOAS 12 (1948) 386, 
der p° fragend in einen weiteren dravidischen Zusammenhang stellt; 
irrig war die Einbeziehung von püklaka-/pülkaka- in diese Volks¬ 
namen-Sippe, s.o. II 140. 

PUS, s. POS. 

püskara- n. Lotosblüte (RV [6,16,13; 7,33,11; in 8,72,11 „coupe- 
ä-forme-de-lotus“, Renou, EVP 14 (1965) 37, s.uj, AV +), 
püskara-srqj- lotosbekränzt (RV +), puskara-parnä- n. Lotos¬ 
blatt (AV +), puskarim- f. Lotosteich (RV +)• - Mi., ni., 
pkt. pukkhara- n. Lotos, pä. pokkhara- n. Lotosblume, Lotos¬ 
blatt, pokkharam- f. Lotosteich, u.a. (Tu 8298a, 8425f., TuAdd 
8425). - Gehört wohl, wie puskald-, püspapüsya-, zu 
POS; AiGr II 2,534. 

Übertragungen (wie schon „coupe“ in RV 8,72,11) sind gegenüber 
'Lotos’ sicher sekundär (Renou, a.a.O. 106; KEWA II 316f.); damit 
entfallt die Grundlage der dravid. Deutung von Bur, BSOAS 12 
(1948) 386 (“primary meaning ... 'pond’, the secondary meaning 
'lotos’ s. Weiteres in KEWA 13 317), Erwägung nicht-idg. Ur¬ 
sprungs bleibt bei einem Wort dieser Bedeutung freilich legitim (s. 
Berger, Probl 61; KuiAryans 67). 

Hierher ep. + puskarävatf- (puskald0, pkt. pukkhaläva[t]i-) f. Name 
einer Stadt (in gr. Quellen neuxeAaötn;; WirthHinArrian 1084). 

puskald- Adj. reichlich, herrlich, prunkvoll, prachtvoll, mächtig, 
vortrefflich (AV +). - Mi., nep. (?), s. pkt. pukkala-, pukkhala- 

reichlich (Tu 8299, KuiAryans 55). - Wohl zu POS. 
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Von einer -fc-Ableitung (~ püskara-) ausgehend, AiGr II 2,534, 
541. - JüS pudgala- 'schön’ (Pur [?], Lex, s. Ted, JAOS 67 [1947] 
173b) stammt vielleicht (über mi. *pukkala-, *puggala-) aus p° 'herr¬ 
lich, prachtvoll’ (Ted, a.a.O. 177b); schwerlich kann aus pudgala- 
auf nicht-idg. *pukkal-/*puggal~ als Quelle von p° geschlossen wer¬ 
den (gegen Kui, a.a.O. und 67). 

Über AV(P) puskalä- ~ bi?kalä- s.u. bisa-. 

püspa- n. Blume, Blüte (RV \püspa-vant-, puspin- blühend, 
a-puspä- blütenlos], AV +). - Mi, nu, dard, ni, pä. puppha- 

n. Blume, usw. (Tu 8303 [mit Verweisen]; s. TuAdd 8305). - 
Zu POS. 

Wohl *püs-(s)pa-, mit suffixalem *-(s)pa- (neben -[i]ya- inpüsya-, 
AiGr II 2,743, KEWA H 317 [mit LitJ, Renou, EVP 16 [1967] 96, 
B. Forssman, KZ 82 [1968] 53, s. auch Bai, Dict 247a). - Nicht 
erweisbar ist Entstehung (durch Assimilation) aus pustd- 'aufgeblüht’ 
(trotz Wack[-Deb], KZ 67 [1942] 170 = KS 386, AiGr I2 Nachtr 100; 
vgl. KEWA, a.a.O, W. Knobel, KZ 99 [1986] 235); auch *pusman- als 
Vorform von p° ist unglaubhaft (dazu KEWA II 317f, Tu 8306, 
Wennerberg I 123f.). - Eine wertlose Anklangs-Deutung aus dem 
Dravid. bei Bur, TPS 1946,10 (mit Lit.); s. KEWA II318, DED2 384b. 

püsya- n. Blüte, Blume (RV [1,191,12], AV +; prosodisch älter 
püsiyaB. Forssman, KZ 82 [1968] 51); pusyä- f. wohl: Name 
einer Pflanze (AV; Forssman, a.a.O. 52). - Mi, nu, dard, ni.; 
s. Tu 8306 (mit Verweisen), 14697, J. Sakamoto-Goto, IIJ 31 
(1988) 108 Anm. 17. - Indoar. *pus-iya- gehört, als „*zum 
Gedeihen führend, blühend" (Forssman, a.a.O. 52), zu POS. 

Damit herkunftsgleich der Nak$atra-Name AV + püsya- m. (Forss¬ 
man, a.a.O. 50ff, auch zur Betonung), Beiname des tisyä- (o. 1649); 
dazu Sü + pau$a- m. Name eines Monats, Dezember-Januar (AiGr 
II 2,129), inschr. pusyena- m. Name eines Königs (AiGr II 2,502), 
pkt. pussa- m. ein Mondhaus, posa- m. der Monat Dezember- 
Januar, singh. pusa-näkata das achte Mondhaus, u.a. (Tu 8307,8424, 
TuAdd 8306, 8424). 

Fortsetzer von iran. *°pusiä- sind ganz zweifelhaft; s. Forssman, 
a.a.O. 47, mit Lit. 

PU 'reinigen5, s. PAV1; ffaul werden’, s. püy°. 
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püga- m. Menge, Masse, Schar (Br +); pügatitha- vielfach, eine 
Masse bildend (Päp 5,2,52; AiGr III 334). - Mi., ni., s. Tu- 
(Add) 8312. - Nicht klar. 

Man verbindet p° mit Wörtern der JüS wie ep. + pufya- m. 'Haufe, 
Menge*, Lex. puriga- m.n. 'Haufe, Ansammlung, Menge* und ver¬ 
gleicht Anklingendes wie gr. tüJyti f. 'Hintern, Steiß’, lett. päuga 
'Polster* u.a.; s. AiGr 198,116, KEWA U 299,320 (mit Lit.), Vasmer 
U 459, 462, 472, Tu 8251, 8312, Frisk II 619. 

PUJ verehren, ehren, auszeichnen (RV [8,17,12 sacipüjana- 

(VokSg sa°) m. Benennung des Indra, s. AiGr II 1,54, M. Wit¬ 
zei, WZKS 24 (1980) 37ff.], YV [vipujana- m. N. pr.], RV-Kh 
[püjitä-], Sü 4- [püjay0]; Witzei, a.a.O.);püjä- f. 'Püjä*, Bezeich¬ 
nung eines Verehrungsrituals, das sich an Idole, Gottheiten, 
Dämonen, Personen, Tiere oder Pflanzen richtet (Sü +; 
Bühnemann, Püjä passim, 29fF.). - Mi., ni., pä. püjä- f. Ver¬ 
ehrung, püjeti verehrt, usw. (Tu S. 471a, s.v, PUJ; TuAdd 
8317a, 8319a). - Umstritten. 

Die ved. Namen weisen nach Witzei, a.a.O. 39 auf ein hohes 
Alter der Püjä hin, die erst später in_den brahmanischen Texten 
akzeptiert erscheint. Herleitung von PUJ püjä- aus dem Dravid. (das 
seinerseits aus dem Indoar. entlehnt hat, Em-Bur, Borrowings 50f.) 
ist prinzipiell nicht wahrscheinlich; auch sind die vorgelegten Deu¬ 
tungen nicht ansprechend (s. KEWA II 320 [und in 761]). - Erklä¬ 
rung als Prakritismus bei Thi, ZDMG 93 (1939) 105ff. - KS 343ff. 
(und 792 [Nachtr]): zu PARC, *ppicä- f. 'Darreichung des Misch¬ 
tranks* > püjä-, somit *°prncana- 'Mischen (als Gast-Ehrung)* > 
RV + °püjana-; diese Herleitung hätte den Vorzug, °püjana- nicht 
von später belegtem pwä- ausgehen zu lassen (s. AiGr II 2,201). - 
Eine andere mi. Deutung bietet J. C. W[right] bei Tu, a.a.O. (püjä- 
< *püryäi-, offenbar zu PAR12); für bereits rigved. °püj° lautlich 
zweifelhaft. 

Unglaubwürdig sind Konstruktionen von iir. *pug/*puj(idg. *pugl\ 
s. die Lit. in KEWA II 321, Ifl 760f.; ferner Dand, VedBibl III 780 
(= 79.303), Bühnemann, a.a.O. 30f. 

pütika- s. püti'ka-. 
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pütisaphari- f. fauliger Fisch (Kau$; M. Bloomfield, JAOS 14 
[1890] lii). - Aus püti- 'faulig’ (püy0) und wohl dem Fisch- 
Namen kl. saphara- (s. JüS, s.v.; KEWA IE 296f.). 

pütika- m. eine als Soma-Substitut verwendete Pflanze (Kätfi, 
TS, Br +; vgl. S. Kramrisch, JAOS 95 [1975] 229ff., Kui, Fs 
Dandekar 219ff., mit Lit.); auch pütika- m. dss. (SrSü +). - 
Mi., ni., Tu(Add) 8325; s.u. - Unklar; nichtarisch (Kui, a.a.O. 
223)? 

Nicht mit ep. pütika- 'faul, stinkend’ gleichzusetzen (zuletzt Kram¬ 
risch, a.a.O. 226ff.; s. die Lit. bei Kui, a.a.O. 222f.); zu ved. p° gehö¬ 
ren vielleicht Pflanzennamen der JüS wie Lex. potikäpotaki- f. 
Baselia lucida (oder: rubra) mit Fortsetzem (auch solchen von 
*pütaki-\ Tu 8325, Kui, a.a.O. 223 f.). - Mit p° ist Käth, Br + ütika- 
„zweifellos identisch“ (Mylius); zur Etymologisierung durch üti- 
'Hilfe1 (o. I 134) in den Texten s. Kui, a.a.O. 223. 

pütüdru-, pütudru-, s. pitudäru-. 

püy° faulig werden, stinken (YV, Br + [püyati]); puti- Adj. faulig, 
faulig schmeckend, stinkend (AV +; s. Liebert 138), puya- 

m. Eiterung, Jauche (§B +; AiGr n 2,76,830), ka-püya- übel¬ 
riechend (Up), püyitä- stinkend (Br; s. AiGr II 2,573). - Mi., 
ni., pä. püti- stinkend, püya- m. Eiter, usw. (Tu S. 472a, s.v. 
PUY\ TuAdd 3298a [*ku-püta-y vgl. ved. ka-püya- : puti-], 

8328). - Iir., jav. puiieti-ca 'und sie verwesen’ (s. Bthl, Wb. 
974, KEWA n 695, Kel, Verbe 14 Anm. 8), a-puiiant- nicht 
faulig werdend, nicht verwesend, püiti- f. Fauligwerden, Ver¬ 
wesung, khot. ham-büta°büva- eiternd, mp.püdag, np.püda 

faulig, modernd, oss. cembyjyn/cembujun verfaulen, usw. (s. 
Liebert 94 und Anm. 1, Abaev I 141, Morg, Shughni 65a, 
Bielmeier, Unters 116, 243, Bai, Dict 463a). - Idg. *pü (viel¬ 
leicht „ein Laut des Abscheus“, Kluge-Seebold 205a; iir. 
Präsens *pü-ie-)y gr. ttuov, tiüoq n. Eiter, TtOüopai faule, ver¬ 
wese, lat. püs f. Eiter, an. füinn verfault, lit. puti faulen, 
modern, u.a.; s. die Lit. bei Frisk ü 622. 

Hierher auch pülya-V. 
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püray°, puryamänas. PAR n. 

pürü- m. Name eines Volksstammes (RV, ep, +; wohl nie 
'Mensch[en]’; ZimmerAiL 122, 123, MKII 12); paurava- m. 
'Püruide’, Volksname (ep. +; auch RV [5,74,4; 8,3,12] paurä- 

'descendant of Püru’? MK II 26 [s. jedoch Thi, Gs Nyberg 
III35lf.]). - Bei Aman, Plutarch, Strabo u.a. II&poc; m. Name 
indischer Fürsten (= paura[va]-f> WirthHinArrian 1102). - 
Nicht klar. 

Verbindung mit pürusa- ist (gegen PW) nicht glaubhaft; sie ist 
auf arischer (Bur, Skr 163) wie auf nicht-arischer Basis versucht wor¬ 
den (Kui, Fs Kirfel 146); p° bedeutet zudem wohl niemals 'Mensch* 
(freilich kann ein Stammesname auf „*Mensch[en]“ zuriickgehen, 
Kui, a.a.O.). - Nicht auszuschließen *pü-rü- '*sich läuternd* oder 
'♦(den Soma?) läuternd* (zur Bildung s. AiGr II 2,859ff.; vgl. *kü-ru-, 
o. I 371 ?), zu PA V1; der Name päviru- gehört wohl nicht hierher, 
s.o. II 107. - Der Anklang an den (achämenid.-)elam. ON pu-ru-is 
(„ *pürus<\ Hinz, NÜ 194) ist wohl Zufall. 

pürusa-, s. pürusa-, o. II 150. 

pürnä- Adj. voll, gefüllt (RV +; Br 4- 'ganz, vollständig’, u.a.). - 
Mi., nu., dard., ni, pä. punnahi. pün voll, waigali ön kastriert 
(~ SrSü a-pürna- 'unvollständig’), u.a. (Tu 8339 [mit Ver¬ 
weisen], TuAdd 8339f.). - Iir., aav. jav. pardna- voll, gefüllt, 
khot. purra-y sogd. pwrn-, mp. np. purr voll (*prna-, s.u.; 
Gersh, Gramm 22,72, Bai, Dict 43b, 214b, 244b, Emm, 
CompLI 212). - Idg. *p}h\-nö- (s.u.), Verbal-Adj. zu *pelh]/ 
*plehu PAR11; air. lany got. fulls, lit. pilnas, lett. pilns, aksf. 
plbrtby serbokroat. pün voll, lat. *plänus (-* plenus 'voll’ zur 
Differenzierung von plänus 'eben’, Bee, Dev 219, Kli, Altarm- 
Verbum 254). 

Iran. *pma- wurde als Zeugnis einer Anit-Nebenform *pel auf¬ 
gefaßt (s. Stru, NuA 63, mit Lit.; vgl. noch Oett 167 Anm. 78); für 
diese gibt es sonst keine sicheren Zeugnisse (s. Narten, Aor 171f.; 
ved. pärsat vielmehr zu PAR> o. II 85). Sekundäre Entstehung von 
*ppia- wäre also vorzuziehen (s. AnttSchweb 146, mit Lit.; auch 
[ablehnend] Stru, a.a.O. 63f. Anm. 138). 

Iir. Alters ist wohl Käth -I- pürnä-mäs- m. Vollmond, Käth + pürnä- 
mäs-a- m. Vollmondopfer ~ jav. pdrdnö.mäyha- m. Gottheit des Voll- 
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monds, mp. purr-mah Vollmond; nicht zu sichern ist Gleiches für 
ep. pümäyus- m. Name eines Gandharva ~ jav. pardnäiiu- volljährig 
(Bthl, Wb. 895). 

pürtä-, pürti\ s. PAR12. 

purva- Adj. der vordere, vorangehende, erste, frühere, östliche 
(RV +; Gegensatz dpara-, o. I 84; zur Flexion s. AiGr EI 
585), pürväthä wie früher (RV +), pürvä-pfti- f. erster Trunk, 
Trinken vor anderen (RV; u.a., AiGr E 1,42, Lubotsky, 
System 93); pürvyä- (°vtyd-) vormalig, früher dagewesen, 
frühest, vorzüglichst (RV +; auch purvya-, s. AiGr E 2,816), 
pürvyäm Adv. zuerst, früher, zuvor (RV), d-pürvya- unver¬ 
gleichlich, unerhört, vorzüglichst (RV). - Mi., nu., dard., ni., 
pkt. puwa- früher, altsingh. puvfya- hervorragend, u.a. (Tu 
8343 [mit Verweisen], 8348, s, TuAdd 8343ff.). - Iir., jav. 
pauruua-, paouruua-, pouruua- vorderster, erster, früherer 
(~ apara-, o. I 84), aav. jav. pauruua-tät- f. Voranstehen, Vor¬ 
trefflichkeit, aav. pouruuiia- erster, anfänglicher, früherer 
(s. Kel, Fs Humbach 217ff., Kel-Pir E 266f., Hoffm-Narten 
46f.), jav. paoiriia- dss., aav. apaouruufm 'as never betöre’ 
(Y 28,3; — RV äpürvya-, s. HumbElfSkj, Gä E 20), ap. paru- 

viya- vormalig, anfänglich (in hacä paruviya-ta Von alters 
her’); zu Weiterem s. Bai, Dict 240a. - Idg. *ppH-uo- (vielleicht 
*prhruo-y C. S. Stang, NTS 31 [1977] 11), aksl. prbvb erster, 
u.a.; letztlich zu prä. 

Vasmer II 336f. (mit älterer Lit.), Fraenkel 598a; s. auch Frisk 
II609, Stang, a.a.O. 4, BammLar 61 Anm. 1, Oett, IH 20. Vgl. puräs 
(s.o. II 147). - Zum Nicht-Eintritt von Sievers’ Gesetz bei pur-va- 
s. Schi, Spr 23 (1977) 62 (unerweisbar Em, AIED 126 = SelP 109). 

Über Verfehltes zu *piIrvya- im IAV s. KEWA II 325. 

pürväpüs-, s.u. purü-, o. II 149. 

püla- m. Büschel, Bündel (Sü); pütya- n. dss. (wenn in Kaus; 
Sha 199). - Mi., ni., pkt. püla- m. Garbe, Bündel, nep. pulo 

Grasbüschel, u.a. (Tu 8349 [mit Verweisen]; s. TuAdd 8349). - 
Unklar. 
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Zu Deutungsversuchen s. die Lit. in KEWA II 315, 325, III 761, 
Fraenkel 667b, 672a, Bur, Skr 391. - Schwerlich hierher buddh. 
püla- 'Schuh’ (Bai, JRAS 1955, 20f.), trotz TuAdd, a.a.O. 

pulya- n. eingeschrumpftes oder taubes Korn (AV +; auch in 
Varianten wie külpa- und [?] gülpa-, s. Sha 101,113,199); dazu 
wohl puläka- m. taubes Korn (Mn +). - Mi., dard. (?), vgl. pä. 
pulaka- m. eingeschrumpftes Korn, khowar pull verfault, 
morsch (s.u.), Tu 8350. - Nicht klar. 

Wenn das dard. Wort ein *püliya- Verfault’ fortsetzt (doch s. 
Tu, a.a.0.), könnte p° zu püy° gehören; auf Ableitungen mit -/- 
Suffixen wie ahd. fül Tauf, lit. puliai 'Eiter’ wurde früh im Zusam¬ 
menhang mit p° hingewiesen (Uhl 173a). - Andererseits ist das 
Verhältnis von aia. putya-/puläka-/mth. pol, phol leeres Kom 
(*polla-, *pholla-, Tu 8398) u.a. als nicht-idg. gedeutet worden (Tu 
8350; s. Bur, BSOAS 12 [1948] 385 [dazu Em-Bur, Borrowings 52, 
DED2 404a]); weitere Lit. in KEWA ff 326. 

püsän- m. Name eines Gottes, des Beschützers und Mehrers 
der Herden, Behüters der Wege, Beschauers aller Wesen, 
usw. (RV [NomSg °sa, AkkSg °sänam, DatSg °sne, GenSg 
°§näs, NomPl °sänas (RV 10,93,4), u.a.; AiGr III 18] +; 
AtkinsPü passim, Em, Lg 18 [1942] 62ff., GeRV IV 112aff., 
Mylius; F. Bader, RPh 63 [1989] 26ff. und 26 Anm. 80, mit 
Lit.), vielt, auch püsanä- (RV 10,5,5 °näsya [oder Ableitung, 
AiGr II 2,136?]; s. Renou, EVP 14 [1965] 66); püsan-vänt- 

von p° begleitet (RV +), pausnä- zu p° gehörig, dem p° hei¬ 
lig (YV +); hierher wohl auch püsaryä- (RV 10,106,5, an einer 
weithin unverständlichen Stelle; Kunstbildung zu p°, Renou, 
EVP 16 [1967] 75? - S.u.), - Nicht einmütig erklärt. 

Unter den vielen Deutungsvorschlägen (s. KEWA II326f., ID 761) 
wird die Vergleichung mit dem gr. Gottesnamen Ildv (arkad. Ildov-) 
vielfach vertreten und diskutiert - weitere Beziehung zu POS teils 
akzeptierend, teils ausschließend (s. die Lit. bei Bader, a.a.O. 9fF.); 
doch findet die Gleichung p° ~ Ildv oft auch Zweifel oder Ableh¬ 
nung (Frisk II 470fi, Chantraine 855a, Gonda, Pü$an 95 Anm. 144, 
Bur, BSOAS 50 [1987] 385b). Die Befürworter der Verbindung von 
p° mit Ildv versuchen, die beiden Namensformen aus einem ablau¬ 
tenden Paradigma zu verstehen (so Bee, KZ 86 [1972] 36f., vgl. 



pusaryä- - PRC 159 

A. Lubotsky, KZ 98 [1985] 8 Anm. 4, E. Pirart, MSS 47 [1986] 175, 
IC 31a, Nr. 661; Bader, a.a.O. 19); unter der Annahme einer laut¬ 
gesetzlichen Entwicklung von prägriech. *pwäsön- aus idg. *puh2- 
sön- (?) wurdenp° und Ildv sogar als identisch betrachtet (s. J. E. Ras- 
mussen, CWPL 1 [1990/91] 127b). 

Aus dem unklaren Hapax pü$aryä- (s. o.) darf nicht auf ein Hetero- 
kliton *püsar-/püsän- geschlossen werden (s. AiGr II 2,809, KEWA 
11 326). - Beziehung auf eine pav'-Wurzel (pü-s-än-) bleibt über- 
legenswert (s. AiGr I 97; KEWA II 327). 

püsaryä-, s.u. püsäti-, 

PR, s. PAR. 

pfks-, PRKS, s.u. prksä-. 

prksä- Adj., etwa: kraftvoll, stark (RV; s. Bai, TPS 1953, 21ff., 
Renou, Voc 67f., EVP 4 [1958] 32, 120f.); zu beziehen auf 
RV pfks- f. 'Stärkung, Nahrung" (Schi, Wn 33) und Formen 
eines Verbums praks/prks 'stärken, füllen’ (RV 4,43,7 paprkse 
'habe gestärkt5; 5,47,6 upa-prakse, s.o. II 96). - Ved. prk-s ist 
vielleicht als -^-Erweiterung von *prk-, PARC, zu verstehen 
(Narten, YH 200, mit Lit.). 

Dieser Auffassung widerspricht die Zusammenstellung mit aav. 
farasa-, jav. frasa- hervorragend, herrlich, ausgezeichnet, ap. frasa- 
herrlich (reiche Lit. bei Narten, a.a.O. 200ff.); diese würde prksä- 
usw. auf *pRfc-s- einengen (aber RV prstä- wohl auch in 7,5,2 nicht 
'erstarkt’, gegen GeRV II 185, Bai, TPS 1956, 102; s. Renou, EVP 
13 [1964] 141, ferner Hoffin-Narten 66). Allenfalls mag in prksä- 
(oder in einem Teil seiner Belege) ein von pfks-, PRKS zu trennen¬ 
des Wort ererbt sein, das eine „im Ablaut abweichende Entspre¬ 
chung von av. ap. frasa“ wäre (Narten, a.a.O. 202 Anm. 38, mit 
Hinweis auf ved. prksä- als Beiwort zu ärvan-, vrsan- ~ aav. ßra- 
saostra- N. pr.). 

Zu prks- auch das Hapax RV 1,141,4 prksüdh-, wozu Renou, EVP 
12 (1964) 102 und die Lit. in KEWA HI 761. 

prgna- (dn-ava-), s. PRAJJ. 

PRC; s. PARC. 
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PRJJ, s. PRAJJ. 

prnäkä- f. weibliches Tier-Junges (SlrSü, nur in harina-p°\ Bur, 
Fs Wijesekera 155). - Wahrscheinlich dravid., vgl. ta. pinai 

Tierweibchen’ u.a.; °prn° ist wohl Hypersanskritismus für 
*pin°\ Bur, a.a.O. 156, DED2 388a. 

prt- f. Kampf, Streit, Schlacht (RV [nur LokPl prt-sü, 1,129,4 
prtsüsu (AiGr EI 9,73, Schi, Wn 33); prtsuti- f. Kampf, Angriff 
(s. AiGr II l2 Nachtr 67, Renou, EVP 13 [1964] 10$), prtsutur- 

in Schlachten siegreich]); prtana- n. feindliches Treffen (Br), 
prtanä- f. Streit, Schlacht (RV), prtanäj- Wettkampf treibend 
(RV), prtanä-jit- im Streit siegend (AV +); prtanäyänt- kämp¬ 
fend, streitend (RV +), prtanäyu- feindlich, m. Feind (RV); 
prtanyäti bekämpft (RV, AV), prtanyü- bekämpfend, angrei¬ 
fend, feindlich (RV, Kafh). - Iir., jav. parat- f. Kampf (Kel, NR 
43 ff.), pasana- f. Kampf (= prtanäj Hoffm, Fs Humbach 
166 = HoffmA 840), ap. (prtnaya) (s.u.); im Iranischen noch 
verbales *part, s. jav. paratante sie kämpfen, u.a. (Stru, Fs 
Humbach 445f., mit Lit.); parth. n-brd- bekämpfen, mp. ni- 

bard, np. na-bard Streit, Kampf, Schlacht (Ghilain 53, Nyb, 
ManP II 140b). - Der Ursprung von iir. *part ist nicht geklärt. 

Im Iir. ist *-t bereits fester Bestandteil der Wurzel (AiGr II 2,45, 
595, Stru, a.a.O. 445); eine vor-iir. Analyse *par-t < idg. *pER-t 
bleibt jedoch denkmöglich (s. die Lit. in KEWA II 331 [*per 'schla¬ 
gen’, u.a.]; E. P. Hamp, PPsNond 63ff. [~ ‘Furt', o. II 86; 
kelt. Text-Evidenz]). 

Zu ap. <prtrm> DNa 47 s.o. ü 87 (*pftanaml); XP1 15 (prtnaya) 
= DNb 13f. <[p]rtnya> erweist ap. *pjtanä- 'Kampf (s. Mh, Melzer- 
Symp 199 Anm. 12, mit Lit.). 

Phraseologische Übereinstimmungen zwischen Ved. und Jav.: 
RV prtanäj- ~ jav. azan pasanä (Lit. in KEWA in 762; o. I 50); 
RV prtsü ... hdvya- ~ jav. zaoiiä pasanähu (s. Schlerath II 162a; 
femerstehend RV prtanä-hdva- 'Schlachtruf); RV prtanäsu(prä-)van 
'conquer in battles’ ~ jav. vanat.pasana-, hqm.vainüm paratas(ca), 
S. Migron, ÜJ 22 (1980) 277 Anm. 39. 

LAV *prt° ist nicht erweisbar; s. vielmehr u. PRAY1 zu LAV 
*pritäsua- (nicht 
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prthä- m. flache Hand (SB; 'ein bestimmtes Längenmaß’ SrSu), 

prtha-mäträ- n. Handbreite (Br +), visvätas-prtha- überall 

die flache Hand habend (AV 13,2,26; s. AiGr H 2,71). - Zu 

PRATH. 

Vgl. dard. Wörter für ‘Handfläche’ aus *pratha° (MorgllFL III 

3,107f. und in KEWA II 332, Tu 8650, s. auch MorgllFL, a.a.O. 

147, Tu 8358), gr. nXaxtia f. ‘flache Hand’, heth. paltana- ‘Arm, 

Schulterblatt)’ (< *plth2[o]no-, Oett 548; s. gr. copo-nAomi, mir. 

leithe f. ‘Schulterblatt’ u.a., Vasmer II 371). - Ved. (°)prtha-f prthä- 

vielleicht aus *prthrä- ‘flach’, das in Calands SufFixsystem neben 

präthas- regelrecht wäre (o. II 68, s.v. pätharvan-); die Komposi¬ 

tionsform dazu läge in *prthi° vor (s.pithinas-; aus einem *prthi(:)°- 

Komp. abgelöst die Eigennamen prthi- [RV 1,112,15; 10,93,15 

pärth(i)yä- ‘/^-Nachkomme’, AiGr II 2,820], prthi- m. [RV +; s. 

AiGr III 183]?). 

pfthak Adv., etwa: einzeln, jeder für sich, jeder einzeln, geson¬ 

dert, getrennt, von verschiedenen Seiten, auseinander (RV +), 

prthak-käma- verschiedene Wünsche habend (SrSü), prthag- 

vartman- mit verschiedenartigen Bahnen (Br +),prthag-vädm- 

je etwas anderes sagend (SB), u.a. - Mi., singh., pä. puthu(°) 

getrennt, amg. pudho 'separate’, u.a. (Ted, JAOS 67 [1947] 

174af., Berger, Probl 53 und Anm. 101, Tu 8356). - Wohl 

zu PRATH. 

Wie ist das Formale zu verstehen? Aus *prth- + -ak, adverbieller 

NomAkkSg n. der -awc-Nomina (Grassm 855, AiGr II 2,154, III231, 

Hauschild II 265a)? Oder ist °ak erst von bedeutungsnahem rdhak 

bezogen (s. [anders] L. Renou, Krat 5 [1960] 210a)? - Zum Aus¬ 

greifen von pfthak auf vrthak (statt °thä) s. AiGr III, a.a.O. 

prthi-, prthi1 m. N. pr. (RV +). - Vielleicht zu PRATH; s.o. 

unter prthä-. 

prthivis. die Behandlung s.v. prthvf-. 

prthä- Adj. breit, weit, ausgedehnt, groß, zahlreich, umfänglich 

(RV +; fern, prthvi- [über prthvi-/ prthivi- f. 'Erde’ s. bes.]), 

prthä Adv. weithin (RV); präthiyas- breiter, weiter (SB H-), 
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präthistha- weitest, sehr ausgedehnt (RV +); prthuka- m. breit¬ 
gedrücktes Korn, breitgedrückter Reis (Br +; AiGr II 2,533). - 
Mi., dard. (?), ni., pkt. puhu- weit, u.a. (Tu 8358 [mit Verwei-, 
sen], TuAdd 8361). - Iir., aav. paraOu- breit (Y 50,7; HumbElf- 
Skj, Gä I 184), jav. paradu- (fern. °6ßi~) breit, weit, pdrdOu 

weithin. - Idg. *plth2-ü-y gr. itXaxvc, weit, breit, flach, eben, vgl. 
lit. platüs breit, weit, ausgedehnt (s.u.); zu PRATH. 

Primär war wohl *p/o7/i2-w-/GenSg *plthreu-s usw. (Kui, Nounlnfl 
55, Bee, Dev 179), woraus sich lit. platüs neben pr° erklärt (dazu 
auch Kur, Apoph 223 Anm. 13, Fraenkel 606b). - Vgl. die Lit. bei 
Frisk II 554, Mh, LI 91,139, LambAdj 243 fF. 

Zu alten komponierten Namen wie RV (+) prthu-srävas- (~ RV 
prthü srävas, gr. xXeoq eüpu, EupuxXrR, Schm, Di 19f., 73f., mit 
Lit.; Up pärthusravasa- m. Name eines Dämons) ist wohl schon für 
das Ved. ein Kurzname *prthu- anzusetzen (~ ep. + prthu- m. N. pr.); 
auf diesem fußen die Namen prthaväna- (RV 10,93,14, o. I 88) und 
parthavd- (RV 6,27,8; gegen die Deutung des letzteren Namens als 
'Parther* [Lit. in KEWA II 261] scharf ZimmerAiL 134fF.). - Abzu¬ 
lehnen ist die Verbindung von prthu- N. pr. mit lat. Fortuna (s. die 
Lit. in KEWA II 334, IC 29b, Nr. 24.2) bzw. die Deutung als vorar. 
Stammesname (H. Berger, WZKS 3 [1959] 62f.). - Auch jav. p3rd6u° 
(und iran. *prQuotl) erscheint in Eigennamen, s. KEWA III 762, 
Hinz, NÜ 194, Mh, AirN I/69f. 

Alte Übereinstimmungen in Komposition oder Phraseologie sind 
prthu-jrayas— jav. pardOu.zraiiah- (o. I 606), RV apah ... prthvih ~ 
jav. äpö ... psrdOßis (Schm in KEWA III 640), SB + prthü-sroni- 
breithüflig = jav. pdraOu.sraoni- dss., RV (10,99,2) prthümyönim ... 
sasäda — jav. pamOu.yaona- mit breiter Stätte; s. ferner KEWA III 
762 und unten s.v. prthvf-. 

Falsch AiGr II 2,460 (np. flrih 'mehr* ~ präthiyas-\ s.o. II 149). 

prthvi-, prthivi- (s.u.) f. die Erde, Mutter Erde, vergöttlichte Erde 
(RV +); pärthiva- irdisch, aus der Erde entsprungen, Erd¬ 
bewohner (RV +, s. AiGr II2,120,128jT34; Mn + auch Erd¬ 
herrscher, König, Fürst’). - Mi., ni., pä.'puthuvf-.pathavf-u.a. 

Erde, as. °puthaviyam 'sur la terre’ u.a. (Berger, Probl 53, 55, 
Tu 8357). - Ved. prth(i)vf- ist ursprünglich Femininum von 
prthü- 'breit* als Epitheton der Erde: s. RV 10,31,9 ksäm ... 

prthvim ~ jav. zqm pdraOßfm, paradße ... zamö (HofFm bei 
Schm, Di 182; o. I 425). 
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Von den beiden ved. Formen, °thv° und °thiv°, ist die letztere 
wohl als lautgesetzliche Entwicklung aus *plth2-u-ih2- aufzufassen, 
mit Vokalisierung von *-h2- vor [- silbisch];prthvf- (f. 'Erde’ und Adj. 
f.) ist dann nach gegebenen Mustern neben prthü- wiederhergestellt. 
Vgl. AiGr I 78, II 1, 2, II2, 219, G. Schmidt,‘KZ 87 (1973) 50 Anm. 
95, E. Ravnass, IIJ 23 (1981) 269 Anm. 8, J. E. Rasmussen, AcLH 20 
(1987) 83, Morphophon 86 Anm. 21 (mit Lit.). - Eine andere Auf¬ 
fassung sieht in prth-i-vf- (und pä. puth-u-vi- etc.) gegenüber prthvi- 
eine sekundäre Form mit Sproß vokal; s. die Angaben in KEWA II 
334, Tu, a.a.O., Szem, Sync 157(f.) und Anm. 6, 158 Anm. 1, Fs 
Palmer 403 und Anm. 19. 

Außer-indoar. Entsprechungen zu prthivl- (jav. parsOße entfällt 
wohl als Beleg für 'Oberfläche [der Erde]*, s.o.) sind nicht sicher; 
mit „dem bei ON immer gebotenen Rückhalt“ (Frisk II 554) ist p° 
vielleicht mit dem gr. ON IUaxaia, IRaxaiat gleichzusetzen (Frisk, 
a.a.O., s. auch III 171; Chantraine 912b, Bee, Dev 155, 179, 249 
Anm. 122, Kur, AkzAbl 95, Pet, Lar 193 Anm. [149]). Dazu kommen 
Anschlußvorschläge an kelt. Namengut (Lit. in KEWA II334, s. Frisk 
II 554, W. Cowgill, IEandlEans 134, 149 Anm. 41) und an an. fold 
'Flur’, av.folde 'Erde’ (s. Schm, Di 182f., mit Lit.). 

Früh-iir. *pjthuf- (mit *-/-) erschließen J. Erdödi, IF 52 (1934) 296, 
Katz, Habilschr 104 aus ungar. föld 'Erde’. 

prdäku- m. Natter, Schlange, eine Giftschlangenart (RV [8,17,15 
pfdäku-sänu- wohl 'die Oberfläche einer Schlange habend’], 
AV +), prdäku- f. dss. (AV), prdäkhu- m. dss. (BauSS, AiGr 
III 133). - Zu Ni. und (?) Dard. s.u. - Nicht klar. 

In JüS erscheint prdäku- m. 'Tiger, Panther’ (Lex.), dazu Formen 
für 'Leopard’ in La. und (?) Dard. (s. KEWA II 335, Tu 8362); diese 
sind von iran. Wörtern wie np. palang 'Leopard’ usw. (*pard°\ ~ gr. 
TräpöaÄK;, Tidpöog, Aeo-Tiapöog 'Leopard’) nicht zu trennen (s. KEWA, 
a.a.O., Bai, Dict 220b, Frisk II 473, III 167, Chantraine 857b). Daß 
die iran. Tiernamen auf iir. *pard°/*prd° 'bunt’ zurückgingen und 
darin auch das Etymon von ved. pr° 'Schlange’ zu sehen sei, ist 
jedoch unglaubhaft (trotz Bai, a.a.O., Tu, a.a.O.). Weitere Lit. in 
KEWA II 335 (o.). 

prsatu- f., RV 1,71,5; 10,61,8; 10,73,2 (NomSg % NomAkkPl 
°rpas, AiGr III 172), etwa 'Liebeslockung, Buhlerin, Kurti¬ 
sane’ (GeRV zu den Stellen, Renou, EVP 16 [1967] 137; 
'sich anschmiegend, kosend’ nach PW, Grassm); prsanäyü- 
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RV 1,84,11 etwa 'liebesbrünstig, begierig zu kosen". - Die 
ved. Wörter gehören wohl zu SP ARS 'berühren", auch 'kosen, 
schmeicheln, hätscheln, liebend berühren" (z.B. RV 1,62,11 
pätim na pätnlr usatir usäntam sprsänti, 10,91,13 hrdi... nis- 

prse jäyeva pätya usati suväsäh, Br + upa-spars 'to caress’). 

Iir. *parc (ohne s- mobile) nach Morg, Voc 16, TPS 1948, 70, 
AcOr 18 (1940) 139 = MorgID 84,169 vielleicht auch im Iran, (pasto 
buxteddl rto stick, cling, adhere5, wenn < *ham-prsta-); ved. prstä- 
'haftend’ (~ [s]pars) ist nicht erweisbar, s. AiGr I2 Nachtr 147. Hier¬ 
her noch RV 9,97,54 pfsane (GeRV III 101 „bei Prsana“; Grassm 
859 „das Anschmiegen [?]“)? 

prsni- Adj. bunt, gesprenkelt, scheckig (RV +), prsni-gav- N. pr. 
(RV 1,112,7 °gum AkkSg m.; 7,18,10 °gävas wohl ein Clans¬ 
name, s. die Lit. in KEWA II 336; , *mit bunten Rindern“, 
vgl. RV 10,189,1 gäuh prsnih, jav. parsat.gauu- m. N. pr. [~ 
prsant-]), prsni-parm- f. Name einer Heilpflanze (AV +; 
ZyskHealing 260), prsni-hän- die bunte (Schlange) tötend 
(AV), u.a. - Über Ni., Nu.-Dard. s.u. - Idg. *prk-n-, vgl. gr. 
Tiepxvoc; gesprenkelt, dunkelfleckig, Tipaxvov- pcXava Hes., 
ahd. forh(a)na Forelle, u.a.; AiGr II 2,741, Frisk II 515f. (mit 
Lit.), Chantraine 887b. 

Idg. *per-fc und *per-s (s. prsant-) gehören wohl als Erweiterun¬ 
gen von *per zusammen (Pok 810, 821, 823). Es gibt gegenseitigen 
Ersatz der Repräsentanten von prs° und *prs° in den iir. Sprachen, 
vgl. o. zu prsni0 versus jav. parsat0 vor iir. *°gau-; Lex. prsta-parni- 
(~ *prs°?) ~ ved. prsni-parm- lebt in ni. Pflanzennamen fort (Tu 
8369). - Zu *prks° (~ pfs°T> im Nu.-Dard. s. Tu 8351. 

prsant- Adj. gesprenkelt, weißgefleckt (RV [wenn 1,162,21 prsatl 

NomDu], AV +), pfsati- f. weißgeflecktes Tier (RV +; s. Sha 
201), prsatä- m. gefleckte männliche Antilope (YV +; retro¬ 
grad aus prsatf-, AiGr II 2,142); prsad-asm- mit gefleckten 
Rossen (RV; jünger N. pv),prsad-vant- gesprenkelt aussehend 
(RV 7,2,4), prsätaka- m. n. eine Opfermischung (AV +; 
*prsad-at°, H. Berger, WZKS 1 [1957] 6f., KEWA II 337), 
prsodard- einen gesprenkelten Bauch habend (Käth +; s. Ber¬ 
ger, a.a.O.); u.a. - Mi., dard., ni., pä.pasada-miga- 'spotted ante- 
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lope5, pisodara- einen gesprenkelten Bauch habend, pasai 
(dial.) pus- 'to sprinkle5, u.a. (Tu S. 474a, s.v. PRS; Berger, 
Probl 54). - Iir., vgl. jav. parsat.gauu- m. N. pr. (~ Br + prsant- 

gäv-, RVprsad-asva-, s. auch prsni-gav- m. N. pr. [s.v. prsn/-]; 

Mh, AirN 1/68), parsuu-anika- 'mit gesprenkelter Stirnseite5, 
Bezeichnung des Wildschweins (Bthl, Wb. 878f., Gersh, Hymn 
219 [mit Lit.]), np. päsidan, ormuriprusnaw- 'to sprinkle5, u.a. 
(Gersh, a.a.O., Abaev II245 f., Bai, Dict 256a). - Ved .pfsa(n)t-y 

°ati- usw. ist urspr. Partizip (AiGr II 2,165) zu iir. *PARS (im 
Dard. und Iran, noch als Verbum fortgesetzt; Dhä pars 'se- 
cane, snehane [u.a.]5), idg. *pers 'sprühen, spritzen5 (toch. AB 
pärs- 'besprengen5, heth. pappars-mi 'verspritzen5, cech. prseti 

'spritzen5 etc.; WP II 50, Pok 823). 

Iir. *PAR-S ist wohl mit iir. *PÄR-C auf der Basis verschiedener 
Wurzel-Erweiterung verwandt; s. prsni- (dort auch zum Ersatz 
von prs°- durch *pry°-Repräsentanten im Iran, und [?] Ni.). 

prstä-, s.u. PRÄS. 

prsti- f. Rippe (RV +). - Nicht von pärsu- zu trennen. 

Idg. also *pRk-ti- (~ pärs-uvgl. °ti- in Körperteilnamen, AiGr 
II 2,642). - Verbindung von p° mit prsthä-1 'Rücken* ist unwahr¬ 
scheinlich. Sowohl mi.-nu.-dard.-ni. Wörter, die aus *prsti- her- 
leitbar sind (Tu[Add] 8370, Berger, Probl 42), wie iranische formale 
Entsprechungen zu °ti- (jav. parsti AkkDu, sogd. prch u.a. [Gersh, 
Gramm 43, 58, Nyb, ManP II 163b, Bai, Dict 221b]) haben die 
Bedeutung 'Rücken*; sie sind bei Trennung von p° und prsthä-1 zu 
letzterem zu stellen. Iran. Form-Entsprechungen zu prsti- 'Rippe* 
scheinen zu fehlen; pa§to pustai 'Rippe5 ist nicht *prsti-, sondern 
*prsu- (o. II 100). - KEWA II 337f., mit Lit.; Szem, Var 77, 123. 

Unklar AV prsti-väh- (nach R. O. Franke, BB 22 [1897] 287 prsti0 
'Rücken’ enthaltend); s, AiGr I2 Nachtr 98. 

prstya-, s.u. prästi-. 

prsthä-1 n. Rücken (von Tier und Mensch), Bergrücken, Gipfel 
(RV +). - Mi,, (nu.-)dard., ni., pkt. puttha- u.a. Rücken, nep. 
putthä Hinterbacke, usw. (Tu 8371 [mit Verweisen], TuAdd 
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6666, 8123a, 8371, 8692; s. auch s.v. prsti- zu 'Rücken’ 
in Mi. usw.). - Iir., jav. parsta- m. Rücken, Rückgrat, Rückhalt 
(und mp. np. pust 'Rücken’ usw.; s.u. prsti- zu iran. *prsti- 

'Rücken’). - Wohl idg. *pr-sth'i-ö- '*hervor-stehend’, s. lit. 
pirstas = aksl. prbstb 'Finger’, lat. postis 'Türpfosten’, m.Jyrst 

Dachfirst (*pr-sth2-i-> vgl. o. zu iran. [und mi. etc.] *prsti- 

'Rücken’); s. prä, STHÄ. 

AiGr II 1,73, WH II 349, Kluge-Seebold 216a; C. S. Stang, NTS 
31 (1977) 12, Szem, Var 77, 123, Kli, Gs Güntert 276, LautgEt 212 
Anm. 10, E. P. Hamp, IIJ 24 (1982) 295, Fs Knobloch 146 Anm. 1, 
W. Knobel, KZ 99 (1986) 227. - Von prsti- 'Rippe’ ist p° 'Rücken’ 
dann zu trennen, da das Wort für 'Rippe’ sicher idg. *°h° enthält 
(~ pärs-u-); zu Versuchen, p° 'Rücken’ aus *pRk-th2° herzuleiten, 
s. die Lit. in KEWA II 338; Bee, Dev 247. 

prsthä-1 n. Rätselfrage (RV 4,2,11; 10,89,3; Thi, Frdl 65f., 
Renou, EVP 13 [1964] 90). - Zu PRÄS. 

Aav. parsta- n. 'Frage, Gerichtsfrage’ (Y 43,10) ist mit p° viel¬ 
leicht gleichzusetzen (Thi, a.a.O. 65f. Anm. 1, Bee, Gramm 25,94, 
anders Kel-Pir II 267; s. AiGr II 2,718). 

prsvas. prusva-. 

PR, s. PAR/(I’2>. 

PEC krümmen, zusammenziehen (VdhSü [ut-pic-a-, ni-pic-a-], 

Cal, AcOr 1 [1922] 10, 2 [1924] 163f. = KS 275,298f.), Intens. 
pepic0 (VdhSü; Cal, AcOr 6 [1928] 227f. = KS 527f.), ni-pepicat 

immer wieder zusammendrückend (TA u.a., für überliefertes 
nipepi ca; Hoffm, MSS 8 [1956] 21f. = HoffmA 400f., Sha 
171f.), ni-pikna- gekrümmt (VdhSü; Cal, AcOr 4 [1926] 209 = 
KS 392). - Ob zu mp. np.pecidan drehen, flechten, umwinden 
(Cal, AcOr 1,10 Anm. 1 = KS 275 Anm, 1; anders Nyb, ManP 
II 160af.)? 

Erwägung nicht-idg. Zusammenhänge bei Kui, Fs Kirfel 174; s. 
auch Tu 8149. 
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petva- (°tuva-) m. Hammel, Schöps, Schafbock (RV [7,18,17], 
AV +). - Wohl primär ein gerundivisches Adj. (AiGr II 2,711) 
auf in AV 5,19,2 hat p° möglicherweise noch adjektivi¬ 
sche Funktion (wenn Attribut zu ävi-; AiGr, a.a.O. 712). 

Vielleicht „*castrandus" und identisch mit jav. pöiOßa- 'zu zer¬ 
malmen’ (Vd 13,40; s. Gersh, BSOAS 17 [1955] 480 Anm. l=PhilIran 
129 Anm. 1 [pe° neben pe-s°, s. PEST], AiGr, a.a.O., KEWA II 339 
und Anm. **). - Eine andere Auffassung deutet pe° als „*zu mästen“ 
(AiGr II 2,711, KEWA II 339f, Sha 193), zu PA Y1 \ pitü- (~ idg. 
*peitu°, o. II 130?); jav. pöiOßa- müßte dann fembleiben. 

Bezeichnungen bestimmter Tiere wie TS pitvä-, VS pidvd- (Sha, 
a.a.O. [s. auch Tu 8195]) wurden mit p° verbunden. Sogar im Falle 
der Zusammengehörigkeit müssen p° und diese Wörter keine Vari¬ 
anten eines Lehnworts wiedergeben (gegen Kui, Fs Kirfel 164, Kui- 
Aryans 23). 

pedü- m. Name eines Schützlings der Asvin, von denen er ein 
weißes, Schlangen tötendes Roß empfängt (RV); paidvä- m. 
das schlangentötende /?°-Roß (RV [s. 9,88,4], AV [10,4,5 ff.]), 
ein den Schlangen feindliches Insekt (Kau£; Wack, SbAk- 
Berlin 1918, 405f. = KS 324f., Sha 201f., mit Lit.). - Wohl 
aus *pazdü- 'Insekt’ (vgl. die Bed. von Kaus paidva-), jav. 
pazdu- m. etwa 'Käfer, Made’ (Vd 14,6, mp. (pzdwk1) u.a. 
[Nyb, ManP II 160a]); Wack, a.a.O. 

Iir. *pazdu- vielleicht zu idg. *pesd 'pedere’ und lat. pedis 'Laus’; 
s. WH II 272f., AiGr II 2,723, KEWA II 340 (dort zu Älterem; ved. 
pe° < *paz° trotz paidväAiGr II2,120). - Mit dem Tiernamenpitvä 
pidvä- (vgl. petva-) besteht schwerlich ein Zusammenhang; s. Sha 
193. 

peru-, perit-: umstrittene ved. Wörter (RV, Samh, Är, Sü); peru- 

und peru- sind wohl nicht voneinander zu trennen (anders 
Grassm 861: pe° 'schwellen machend’ [s.u.], aber °rü- 'durch¬ 
dringend, rettend’ [PAR]), und ihre Bedeutung mag im Be¬ 
reich von 'schwellend, befruchtend, belebend, Same’ liegen 
(H. Lüders, AcOr 13 [1934] 81f. = Phillnd 751f., weitere Lit. 
in KEWA II 341, 342 und bei Sha 208; s. auch Renou, EVP 
16 [1967] 25). - Dann zu PA Yn. 
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Hierher wahrscheinlich RV 6,63,9 perukä- m. Name eines Man¬ 
nes; s. AiGr II 2,483. 

PES aushauen, zurechtschneiden, bilden, formen, schmücken 
(RV [pimsäti, äpimsat u.a.] +), Perf. pipesa, pipise (RV +); 
Aor. pisä 'schmücke, zeichne aus!’ (RV 7,18,2; Schi, Wn 32, 
mit Lit),pisänä- schmückend (RV 7,57,3); Pass, pisyäte (AV); 
pistä- geschmückt, aufgeputzt (RV +); visva-pis- allgeschmückt 
(RV), su-pi's- mit schönem Schmuck, schöngeschmückt (RV 
[1,64,8]), pisitä- zurechtgeschnitten, n. zurechtgeschnittenes 
Fleisch (AV +; AiGr II 2,570 [~ *pisa- 'Fleisch’, o. II 135?]), 
pesana- schön, verziert, geschmückt (RV, AV; AiGr II 2,181, 
IS3),pesald- künstlich gebildet, geschmückt (YV, Br +),pesas- 

n. Schmuck, Zierat, Farbe (RV +; s. AiGr II 2,940, HI 286), 
puru-pesas- reich verziert (RV 3,3,6), puru-pesa- vielfarbig 
(RV 2,10,3), visvä-pesas- mit allem geschmückt (RV), pesitär- 

m. Zerleger, Vorschneider (VS +),pesf- f. Fleischstück (Br -f); 
s. bes. zu pisä-, pisängapisunapestra-. - Mi., nu., ni., 
pä. pkt. pesala- schön, pesf- f. Fleischstück, pkt. pisia- n. 
Fleisch, kati (dial.) pc-dstd- 'to chop (meat)’, u.a. (Tu S. 464b, 
s.v. PIS\ TuAdd 8217). - Iir., jav. vispö.paesah- mit allem 
Schmuck versehen, reich verziert, vispö.pis- dss. (— ved. 
visva-pesas-, visva-pis-), fra-pixsta- verziert, pis- Schmuck 
(s. Kel, NR 316f.), ap. <api0> — /a-pin0an/ 'they adomed’ (= 
ved. pimsäs. W. Cowgill, KZ 82 [1968] 266, Schm, Bis 71), 
ni-pista- niedergeschrieben, parth. nbystn, mp. np. nibistan 

schreiben, mp. pesfdan schmücken, färben, oss. fyssyn/finsun 

schreiben; usw. (Abaev I 501f., Nyb, ManP II 141b, 161a, 
Bai, Dict 241b, Schm, Gs Van Windekens 242). - Idg. *peili 

'heraushauen, schneiden’ > 'einschneiden, ritzen, sticken’ 
> 'malen, farbig schmücken’ (> 'schreiben’), s. gr. TioixiAog 
bunt, farbig, bunt gestickt, ahd. feh bunt, lit. piesti Linien 
ziehen, zeichnen, verzieren, aksl. pbsati schreiben, usw.; 
KEWA II 279f., Frisk II 572f., Chantraine 924a, Lehmann 
288b, F, Bader, Minos 20-22 (1987) 42f. Anm. 5, 54 Anm. 48, 
57 Anm. 59, mit Lit. 
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Mit *pei-fc vielleicht wurzelverwandt *pei-g, s. pihgalä-. 
Vgl. iir. Textfiguren bzw. Komposita wie RV 10,1,6 västräni..pe- 

sanäni väsäna- ~ Yt 13,3 vaste vayhanam stahrpaesayham (B. Schle- 
rath, Or N. S. 59 [1990] 254), s. dazu RV 1,68,10 pipesa... strbhih, 
6,49,3 strbhih... pipise; RV hiranya-pesas- goldenen Schmuck tra¬ 
gend ~ jav. zaraniiö.paesi- f. Adj. goldgeschmückt, zaraniiö.pis- 
dss. - Mit RV puru-pesa(s)- (s.o.) verbindet Benv, BSL 29 (1929) 
106 f. jav. pouru.paxsta- in Yt 5,126, das für *pouru.pi(x)sta- stehe 
(a.a.O. vayhanamp° zaranaenamy s.o. zupes° väsäna- usw.; vgl. auch 
Ins, IF 67 [1962] 54); gegen genetischen Zusammenhang von puru-p° 
mit gr. 7toAi)-7i;oixU.o<; und german. Jilu-faixa- (PorzigGliederung 
136) richtig Frisk II 572. 

Hierher auch silpä-, s.d.? 

PES zerstampfen, zermalmen, zerschmettern (RV [pindsti, pirh- 

santiy pinäk u.a.] +), Perf. pipesa, pipise (RV +), Aor. apiksan 

(SB; Narten, Aor 169), Fut. peksyati (Up; wohl auch JB, s. Cal, 
WZKM 28 [1914] 71 = KS 225); pistä- zerschlagen, zermalmt 
(RV +), pipisvati- f., wohl 'zerschmetternde’ (RV 1,168,7); 
pesana- n. das Zermahlen, Zerreiben (von Körnern; Sü +); 
u. a. - Mi., nu., dard., ni., pä. pi(m)satimahlt, kati pse- mahlen, 
pä. pkt. pittha- n. Mehl, mth. pith n. dss., usw. (Tu S. 464b, 
s.v. PIS; TuAdd 8142, 8218, 8385). - Iir. Jav. pisant- zersto¬ 
ßend, pistra- m. Quetschung, Quetschwunde, mp. np. pist 

Mehl, sughnipixt 'mulberry flour’, u.a. (Nyb, ManP II 161bf., 
Bai, Dict 24b, 262a). - Idg. *peis, gr. Tiiiaaco zerschrote, ent¬ 
hülse, a-Ttiatoc unzerstampft, lat. pinsere/pistus zerstoßen, 
lit. paisyti Grannen abschlagen, enthülsen, wohl auch pisti 

begatten (s.o. II 111), russ.-ksl. pbchati stoßen, ausschlagen, 
aksl. pbseno „ä2.<piT0vu, u.a.; Frisk II 614f., mit Lit., Chantraine 
949b. 

Zu Weiterem s. KEWA n 281, III 757, AiGr I2 Nachtr 103, Kel, 
Verbe 162 und Anm. 2. Über erweitertes *peis-d s.u. PlD; zur An¬ 
nahme von primärem *pei (~ *pei-s [?]) s.u. petva-. 

Über Entlehnung perm. Wörter für 'Mehl’ „von einer ... idg. 
Sprachgemeinschaft vorslavisch-vorarischer Prägung" s. KoivEvi- 
denz 89, mit Lit. 

Vgl. pesi-y pestra-. 
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pesi- nur RV 5,2,2 (in einem „Liede ... [worin] vieles dunkel“ 
bleibt, GeRV II3) NomSg °L Vielleicht 'Mahlerin, Mahlende’ 
(als Bezeichnung des zweiten Reibholzes [s.uj; CalJB 242), 
vgl. BauSS havih-pesi- (DatSg °syai) 'die, welche die Opfer¬ 
speise mahlt’ (AiGr II 2,404f., mit Lit.); dann zu PES. 

Doch sind auch andere Übersetzungen für p° möglich (es steht 
an der RV-Belegstelle in Gegensatz zu mähisi- 'Hauptfrau’ = 'das 
erste Reibholz’, Gebärerin des 'Knaben’ = Agni?); s. das Referat 
in KEWAII343. Überlegenswert bleibt *päyis-i- 'Amme’ (~päyas-) 
neben mähis-i- (KEWA, a.a.O.). 

pesfta- n., nur AV 4,12,2; 6,37,3. - Nicht klar. 

Vielleicht 'Fleischstück’; dann zu PES (~ pisitä-, pesi-), AiGr II 
2,702f. - Andere (z.B. Whi, Roots 98, Uhl 176a) stellen p° ('Kno¬ 
chen’?) zu PES. S. ZyskHealing 199, mit weiterer Lit. 

PES gedeihen (SB [pisyati]; W. Rau, Fs Waldschmidt 348f.), 
Perf. pipisur sie gediehen (SB); pesuka- gedeihend (SB). - 
Nicht klar. 

Gehört in die Problematik von Wortformen mit -s- nach -i-/-e- 
(AiGr I 233, Bur, Fs Palmer 33). - Zu ganz fraglichen Deutungs¬ 
vorschlägen vgl. KEWA II290; s. ferner Kui, AcOr 12 (1934) 233 und 
Anm. 1. 

Es fallt schwer, PES von POS zu trennen. Die Bedeutungen stim¬ 
men überein; zum Formalen vgl. pisyati: püsyati, pipis-ur : pupus- 
yäs, pesuka- : posuka-. S. ferner in SB 9,5,1,17 Verbindung von 
pipisur, pisyati mit üsa- 'Salzerde’ (häufig mit püsti- 'Gedeihen’ 
identifiziert; Wrb, briefl.). - Vielleicht liegt (nach Wrb) mi. Lautung 
eines *pis vor, das aus pus und is (o. I 27 lf.) kontaminiert ist. 

paijavanä- m. N. pr. (RV [7,18,22.23.25] +; MK II 24). - Ein 
Patronymikon. 

Nach Nir 2,24 von pijavana- (~ pi°'[äpi] + jävana- [o. I 580], 
AiGr II 2,181?). 

paila-, paileya-, s. pila-. 
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pötar- m. Bezeichnung eines Opferpriesters (RV + [zu potär- 

s.u.]; eng mit dem nestar- verbunden, o. II 57); poträ- n. 
Somagefäß desp°, Amt desp° (RV +), potriya- zump° gehörig 
(Br +). - Fraglich ist das Fortleben von poträ- 'Somagefäß des 
p°* in Bihari, s. Tu 8404. - Ved. pötar- gehört als '(berufs¬ 
mäßig) reinigender Priester5 (zusammen mit RV 9,67,22 
potär- 'der reinigen kann5, AiGr II 2,684, 685, 691) zu PA V\ 

vgl. pavitär- 'Lauterer5; die Form von pö° ist wohl dem Ein¬ 
fluß von Priestertiteln wie hötar- zu verdanken (AiGr II 
2,676). 

potra- n. Pflugschar (Pap 3,2,183, Lex.), Schnauze eines Ebers 
(Pan, a.a.O., kl.); potrin- m. wilder Eber (kl.). - Schwierig. 

Gehört p° ‘Pflugschar’ zu pavi-l Pän + po-tra- (Werkzeugbezeich¬ 
nung, AiGr II 2,703, Olsen, Suffix 8 [~ ahd. riostar ‘Pflugschar’ 
< *reud-tro-]) könnte auch zu lat. pavire ‘schlagen’, lit. piäuti ‘schnei¬ 
den, mähen’, piüklas ‘Säge’, apreuß. piuclan ‘Sichel’ usw. gestellt 
werden (obwohl es eine indoarische Entsprechung zu dieser Sippe 
nicht zu geben scheint, vgl. o. II106). - Dazu wohl p° ‘Eberschnauze’ 
als Übertragung (s. W. Schulze, KZ 55 [1928] 112,56 [1929] 124 = KS 
472f., KEWA fl 348 Anm. * III 763, Woj, AcOHung 42 [1988] 335 
und Anm. 55). [Nach Wrb (briefl.) auch KäthA XIII 5 - TS V 7,15 
pöträbhyäm InstrDu (in einer Aufzählung der Körperteile des Opfer¬ 
rosses)]. 

Ganz anders Kui, Fs Kirfel 184 Anm. 51 (kl. potrin- primär [?], 
sanskritisiert aus einem *potti- ‘Eber’ mundiden Ursprungs; s. KEWA 
II 348). 

POS blühen, gedeihen (RV [püsyati] +), Perf. pupösa (RV +), 
pupusyäs (RV), Aor. pusema (RV); pustä- aufgeblüht, gedei¬ 
hend, n. Wohlstand, Gedeihen (RV +), pusyäse zu gedeihen, 
zuzunehmen (RV); Kaus. posay0 erblühen machen (RV +), 
posayitnü- (RV), posayisnü- (AV) gedeihen machend, ernäh¬ 
rend (AiGr II 2,929, Jamison, -äya-142); visvä-püs- allnährend 
(RV), sahasra-posa-püsi- tausendfaches Gedeihen fördernd 
(MS; AiGr EI 2,295), pusti- f. Gedeihen, Wachstum, Zunahme 
(RV +; AV + püsti-), pösa- m. Gedeihen, Wohlstand (RV +), 
pösya- wohlgenährt, reichlich (RV), posuka- gedeihend (Br), 
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u.a.; s. bes. zu püskara-, puskalä-, püspa-, püsya-und (?) 
püsän-. - Mi., nu., dard., ni., pä. poseti nährt, puttha- ge¬ 
nährt, usw. (Tu S. 470a, s.v. PUS; TuAdd 8410). - Iir., jav. 
apaosa- m. Name eines Daeuua (*a-paosa- 'kein Gedeihen 
habend’ ~ ved. pösa-\ B. Forssman, KZ 82 [1968] 45f.; a.a.O. 
47 f. zur Frage weiterer iran. Entsprechungen zu POS [s. auch 
o. II 153]; vgl. ferner Gersh, BSOAS 33 [1970] 89, Bai, Dict 
241a, 247b). - Die Herkunft von iir. *PAUS ist unsicher. 

Zumeist wird P° mit einer ,,alte[n] Lautgebärde" (Vasmer II 475), 
idg. *peu-/*pou- 'aufblähen, anschwellen' (Fraenkel 680a) + *-s-, 
verbunden; innerhalb dieser Schallwurzel gibt es der Bedeutung von 
POS nahestehende semantische Entwicklungen; z.B. norweg. f&ysa 
faufschwellen’, russ. pysnyj 'üppig, prunkvoll' (Vasmer II 475, 476, 
KEWAII318, mit Lit.; viel zu zuversichtlich PorzigGliederung 160). 

paurä- s.u. pürü-> o. II 156. 

paurusä-, päuruseya-, päulusi-, s. pürusa-. 

pauloma- m. Plur. eine Dämonen-Klasse (Är +). - Ableitung 
von dem Dämonennamen ep. kl, puloman-, ep. puloma-, den 
man durch Haplologie aus *pulu-loma(n)- 'mit vielen Haaren’ 
(zu *pulu- = purü-, o. II 148, und röman-/löman-) erklärt 
(AiGr I 279). Unsicher. 

paulkasäs. pulkasa-. 

pausas. püsya-, o. II 153. 

PYÄ schwellen, strotzen (RV [pyäyase, pyäyasva, pyäyantam, 
pyäyamäna-] +), Aor. pyäyisimahi (MS), pyäsisimahi (VS u.a.; 
s. Narten, Aor 68,70, 73,174,211); prä-pyäta- angeschwollen 
(TS); äpyäyay0 anschwellen lassen (AV +; s. Jamison, -äya- 

149); pra-pyäyitär- Anschwellen bewirkend, ausdehnend (SB). 
- Ni., alt-pj. apiäu 'food’ u.a. (~ ß pyäy°> TuAdd 1219a). - 
Zu PAYn. 

PYÄ ist wohl nur indoar., s.o. II 84. Über verfehlte Versuche, 
PYÄ in ein idg. *pieH zurückzuprojizieren, vgl. KEWA II 349. 



pyüksna- - prd 173 

pyüksna-, nur in SB 5,3,1,11, KatySS 15,3,31 pyüksna-vestita- 

(von einem Bogen); vielleicht 'Bogen-Überzug5 od. ähnl. (Em, 
PAPhilosS 97 [1953] 86 = SelP 51). - Unklar. 

Die Kommentatorendeutungpy° (pi~ dp/) + °uksn-a- (~ uksän-), 
etwa „covered with sinews derived from the bull“ (Em, a.a.O.; ähn¬ 
lich Kiehnle 19 lf.: [a\py-üksna- 'auf dem Jungstier’ = Haut des 
Jungstiers [als Überzug]), bleibt erwägenswert. - Ganz unwahr¬ 
scheinlich ist die Verbindung mit UH 'schieben’ (s.o. I 246) und 
gr. htuocü) 'lege zusammen, falte’ (Wack, PBB 18 [1894] 535 = KS 
,1511, AiGr B 1,71, weitere Lit. in KEWA II 350). Vgl. Frisk II 617; 
J. Gunnarsson, NTS 24 (1971) 69f.; spekulativ Mh, AirN 1/39. 

PYAl s. PYÄ. 

prd Adv. vor, voran, davor, hervor, vorwärts (RV +), prä-pra fort 
und fort, immer weiter fort (RV; G. E. Dunkel, KZ 96 [1982/ 
83] 192); meist in nominaler und verbaler Komposition, z. B. 
AV prä-päd- f. Vorderfuß, RV pra-napät- m. Urenkel (o. II 
11; AiGr II l,256f., C. S. Stang, NTS 31 [1977] 5), RV pra- 

dhäna- n. Kampfpreis (o. I 771), YV + pra-gäthä- m. Strophe 
(o. I 484; AiGr II 1,260), YV 4- präsrngä- mit vorstehenden 
Hörnern, AV prä-manas- fürsorglich, sorgsam, RV + prä-mati- 

f. Fürsorge, AV prä-carsani- dessen Grenze fort ist (o. I 538; 
AiGr II 1,284), RV pra-cetüna- erkennbar (o. I 548), AV + 
pra-tänä- Pflanzenausläufer (o. 1619) bzw. RV + prd-kar aus- 
führen, bewirken, RV + prä-gam vorschreiten, ans Werk 
gehen, RV + prä-jan1 (Med.) erzeugt werden, geboren werden 
(mit RV + prajä- f. Nachkommenschaft, o. I 567), RV + 
prä-jnä verstehen, kennen, unterscheiden (mit Br + pra-jnä- 

f. Unterscheidung, o. I 600, II 70), RV -l- prä-dä fortgeben, 
preisgeben, schenken, RV + prä-bhar darbringen, entgegen¬ 
fuhren, fordern (s.u.), RV + prä-vac ankündigen, verkünden, 
rühmen, RV + prä-ves eintreten, RV + prä-sams rühmen, 
loben, prä-sasti- f. Ruhm, Preis, RV + prä-sthä aufstehen, sich 
erheben, usw.; s. ferner u. und in den Lemmata mit pra°, II 
175-188. - Mi., nu., dard., ni., pä. pa° usw. (Tu S. 479aff., 
500bff., TuAdd S. 68bff.). - Iir., aav. fra°, u.a. in fra-uuac 

verkünden, fraoxta- verkündet (~ ved. prä-vac, SrSü prokte 
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wenn angezeigt worden ist, AVP + prokta- verkündet), fra- 

xsni umsichtig (~ ved. prä-jnä, s. Kui, IIJ 18 [1976] 246, Kel-Pir 
173, II269), fraidiuuä immer wieder (o. 1751 [und HumbElf- 
Skj, Gä II %%]),fra-sasti- f. Ruhm (~ ved .prä-sams, °sasti-), jav. 
fra°, u.a. in fra-kauua- der vom einen Höcker hat, fra-gam 

(fra-ja-s-a-) hinzukommen, darangehen, fra-gaiti- f. Heran¬ 
kommen (~ ved. prä-gam; iran. *fra-gata-, s. Bielmeier, Unters 
206),fra-bd- m. Vorderfuß (~ ved. prd-pad-),frabda° dss. (o. 
II 78),fra-uuäka- n. Verkündigung, fra-süiti- f. Herangehen, 
fra-zainti- f. Nachkommenschaft (o. I 567), ap. fra° (z.B. in 
fra-mänä- f. Befehl), khot. ha°, sogd,f°, mp.fra° (<pl°>), np. 
far°, waxi ra°, re°, oss. lce°, usw. (Gersh, Gramm 48f., 50, 
245, Abaev II 16ff., 359ff, Emm, SGS 242, Bai, Dict 438b f.). - 
Idg. *prö, *pro°, gr. Tipo voran, vorwärts, vor (und Tipo-Ttpo 
immer vorwärts), lat. pro0 (in Kompp. wie pro-nepös Urenkel 
[= ved. pranapät-]), air. ro°, got Jra°, lit. pra°, aksl. pro0 Präfix, 
u.a.; verwandt mit puräs, prsthä-1 (s. auch pära-), vgl. 
Stang, a.a.O. 5ff., 9ff - S. u. pratnä-, prathamäpränc 

Reiches Vergleichsmaterial bei WP II 35, Pok 813f. (mit Lit.), 
Frisk II 596f., Dunkel, a.a.O. - Fortsetzer von spät-idg. *prö (< 
*prö-hx InstrSg [~ Sandhivariante *pro hx> s. auch Lindeman, Introd 
64], Rasmussen, Morphophon 188 Anm. 19?) wohl in RV prä° 
(J. Zubaty, WZKM 4 [1890] 89f., F. Solmsen, KZ 35 [1899] 468 und 
Anm. 1, AiGr II 1,130), s. auch prätär\ vgl. aav. jav. frä° (?), gr. 
7cpo)f früh, morgens (Frisk II 607, Chantraine 944b; s. Bee, Dev 215), 
lat. pro vor, für (s. WH II 365; prö-gignö — ved. prä-jan', o. I 568), 
ahd. fruo früh, lett. pruöjäm fort, weg (Fraenkel 657a), aksl. pra° 
Präfix (Vasmer II 423). S. Lindeman, Introd 53. 

Die meisten verbleibenden Form-Übereinstimmungen von prä- 
Kompp. mit iranischem bzw. außer-iir. Sprachgut sind schwerlich 
ererbt, s. die Auflistung in KEWA II 350ff; pra-Kompp., die noch 
eines vergleichenden Kommentars bedürfen, werden unter dem 
Lemma ihres Hintergliedes erörtert, z.B. prä-bhar, °bhartar-y °bhrti- 
(KEWA II 351, III 763) unter BHAR, u.dgl. 

Zur Deutung von pra° in einigen Bildungen als Sanskritisierung 
von mundidem *per° s.u. prapharvf-, II 181. 

präüga-, s.u. yugä-, 

prakahkatäs.u. känkatao. I 289 [und KuiAryans 43]. 
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prakubrätä- nur SB 3,7,2,3 °täyai = SBK 4,7,2,4 prakudrätayai: 
Bedeutung unbekannt (s. AiGr II 2,852). 

PRAKSs. prksd-. 

praksä-, s. plaksä-. 

pragalbhä-, s.o. I 475 zu gärbha-/*galbha-. 

pracätä, s. CAT> o. I 525. 

PRACCH; s. 

PRAJJ abbrechen, abschließen (von einem Gewebe) [TB dwz- 
prjyanti, avaprjyäte, vielleicht für °prjj°, Hoffm, Fs Knobloch 
173 = HoffmA 814; Herstellung von awz... *aprjjan in meh¬ 
reren ved. Texten bei Hoffm, a.a.O. 173,176 Anm. 16 = 814, 
817 Anm. 16]; dn-ava-prgna- nicht abgeschlossen (von einem 
Kleid) [RV 1,152,4]; ava-prajjana- n. Gewebeabschluß (AitB; 
Rau, Weben 18, 25), upa-prajjana- dss. (JB; s. Hoffm, a.a.O. 
172f. = 813f.). - Ohne sichere Deutung. 

Lit. zu Etymologieversuchen (*prazgl) bei Sha 46. - Richtig gegen 
Herleitung aus *PARJ ~ PARC Sha 46fF. (vgl. noch die Lit. in 
KEWA II 330, III 761; vereinzeltes prnajmi = prnacmi ist als Fehler 
oder Analogiebildung erklärbar, Sha 47). Mit PARC(*PARJ1) 'füllen, 
mischen7 (s. auch o. II 96) wären die zu PRAJJ gestellten Formen 
auch semantisch nicht zu vermitteln. 

pratänkam (AV): Unklar. 

S. o. I 610, mit Lit.; auch KEWA II 356, AiGr I2 Nachtr 5, L. Re- 
nou, Krat 5 (I960) 210a. 

pratädvasu-, nur RV 8,13,27 °sü AkkDu. - Unklar. 

S. die Referate bei Old, Not II 88 f. und in KEWA II 357. Ein¬ 
wirkung des Typus vidäd-vasu- ist glaubhaft (~ RV satädvasu- statt 
*satä-vasu- 'hundert Güter besitzend’, AiGr II 1,64); möglich ist 
auch Zusammenziehung von *prä täd vdsü (~ tad-id-artha-, o. I 
609), s. Renou, EVP 1 (1955) 53 Anm. 1. - Fragliches über iran. 
*frata- bei Hinz, NÜ 123 (mit Lit.), Emm, GvozdNum 178, 318. 
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pratamäm, prataräm: Behandlung s.v. prathamä-. 

präti Adv. gegen, entgegen, nach - hin, zur Zeit von, um (RV +), 
a-prati- ohne Widerstand, „*kein 'Gegen* habend“ (RV +, 
dazu RV °tä\ o. I 88f.), tuvi-prati- mächtig widerstehend (RV 
1,30,9; AiGr II 1,123), prati-prati- (fern. °tm-) Adj. jemanden 
aufwiegend (Br; AiGr, a.a.O.); häufig in Kompp. wie MSprati- 

pür- f. Gegenburg, feindliche Festung, Br 4- prati-prasnä- m. 
Gegenklage, Streitfrage, Käth + präty-enas- m. etwa: Schutz¬ 
herr (RauStaat 115; Krick 398 Anm. 1069), RV, SrSü prati- 

kämäm Adv. nach Wunsch, AV prati-kämyä- nach Wunsch 
beschaffen, usw. (AiGr II 1,260, 284f, 313), bzw. RV 4 

präti-gam zurückkommen, RV 4- präti-brav1 antworten, usw.; 
s. bes. u. prätfka-, pratipä-, pratydnc-. - Mi., nu., dard., 
ni., pä. pati°9 pati°, pacc0 gegen, usw. (Tu 8540fF., 8635ff., 
TuAdd 8540ff., 8620, 8637f.; s.u.). - Ved. präti, präty° ist 
ursprungsgleich (s.u.) mit gr. Tipöxi, nporC, Tipoc; dazu, zu - hin, 
gegenüber; vgl. aksl. protivb, protivg „Ttpoc;“. 

Zurückflihrbar auf *proti, *proti° (zum Lautlichen s. auch o. I 
294). Doch antwortet präti im Iranischen *pati (aav. paiti, jav. paiti, 
ap. patiy gegen, entgegen, auch, mp. pad zu, bei, usw. [Nyb, ManP 
II 154b, Bai, Dict 205a]), das in offenbar ererbten Fällen die Stelle 
von präti einnimmt5*0; iran. *pati ist nach Ausweis von gr. nou 'zu - 
hin, gegen, bei’ ebenfalls vor-iir. Ursprungs (WP II 77, Pok 842, 
Frisk II 586, Chantraine 932a). Gemeinhin werden *proti (letztlich 
zu prä usw., s. zuletzt C. S. Stang, NTS 31 [1977] 14?) und *poti 
(~ äpa, WP usw., a.a.O.) etymologisch getrennt (s. auch KEWA II 
358, mit Lit.; V. Pisani, Paid 15 [1960] 224); doch nimmt ein beden¬ 
kenswerter Vorschlag nur *poti an, mit sekundärer Einführung von 
*pr- im Indoar. und Gr. (W. F. Wyatt Jr., SMEA 19 [1978] 89ff, bes. 
122 Anm. 79; ähnlich S-W [und Gersh], BSOAS 38 [1975] 137 Anm. 
39 [*proti Kontamination aus *poti und *pro]). 

Unglaubhaftes über pä. pati°/pati° (pati0 < *prti\ pati° = iran. 
*pati) referieren (ablehnend) Geiger, Pä 58 bzw. KEWA II 359f. 

+) Vgl. z.B. RV 4 prati-sthä- f. ~ jav. paiti-stä- f. Standort, Wohn¬ 
stätte; RV 4 präti-brav' ~ aav. paitümrauu antworten; präti-bodh 
erwarten ~ aav. paitf-baod (HumbEllSkj, Gä II 48); pratyänc- 
(s.d.) ~ jav. paitiianc-. - S. die Auflistung (auch zu formalen Ent¬ 
sprechungen ohne Erbzusammenhang) in KEWA II 358f., mit Lit. 
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Zu pratidhüs- s.u. DOGH\ o. I 747f. (mit Lit. [verfehlt Bur, Fs 
Palmer 36]). - Vgl. platt-! 

prätivesa-, s.u. vesä-. 

pratisarä- s. die Behandlung s.v. &4R. 

prätika- n. Oberfläche, Antlitz, Gestalt (RV +). - Zum Dard. (?) 
und Iran. (?) s.u. - Idg. *proti-h^ky- (~ präti, pratyänc-/ 

pratic°\ s.o. I 73, 128, 251); vgl. gr. rcpooümov n. Antlitz, 
Gesicht, Blick, Maske, toch. A pratsak, B pratsäko Brust. 

Nach Pet, LarTheor 377 und Anm. 17 (mit Lit.) gehen gr. irpoao)- 
Tiov usw. vom dehnstufigen NomSg *proti-h^öky-s aus (> *°ti-öky- 
mit Laryngalschwund in der Komposition), zu *proti-h)ky- in pratlc0, 
prätik-a-. - In der lautgesetzlichen Auffassung von J. E. Rasmussen, 
CWPL 1 (1990/91) 128a, 129b (idg. *-ihy > gr. gelten prätika- 
und gr. 7ip6o(oitov usw. als identisch. [Vgl. auch D, A. Ringe, Jr., MSS 
52 (1991) 142, 149, 153]. 

Das Fortleben einer Umgestaltung von p° zu *pratyaka- im Dard. 
ist fraglich, s. Tu 8634. - Ein mit p° vergleichbares 'paitika- ist in 
Nirang 54 schwerlich herzustellen; s. Waag 68. 

pratipä- gegen den Strom, Adv. °päm entgegen, rückwärts (RV +; 
erst SrSü + Adj. 'gegnerisch, widrig’). - Iir., vgl. jav. *paitfpa- 

(mit *pati — ved. präti, o. II 176 und Anm. *) in Yt 5,81 
paitipd', wohl 'auf der umbrandeten’ (s. die Lit. o. I 769); zu 
beachten Vd 6,40 paitii-äpsm 'stromaufwärts’. - Aus präti 

+ idg. *°h'pp-ö- (~ äp-), vgl. anüpä*abhipädvipänipa-, o. 
I 75, 81, 93, 769, II 50. 

pratnä- Adj. vormalig, bisherig, herkömmlich, ehemalig, alt 
(RV +); pratnäthä wie ehemals, in gewohnter Weise, pratna- 

vät dss. (RV). - Ableitung von prä (AiGr II 2,593). 

Zur Vermutung eines ererbten Zusammenhangs mit gr. nporaivi 
'voran’ (?) s. AiGr II 2,594, Frisk II 603 [vgl. Chantraine 931b]. - 
Zu beachten WH II 667 über lat. protinus 'fürder’, protinam Vor¬ 
wärts’. 
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pratyänc- Adj. zugewandt, zugekehrt, zurückgewandt, den Rük- 
ken kehrend (RV [m. NomSg °yän, AkkSg °yänc-am, AblSg, 
AkkPl °ic-äs, u.a.; n. AkkSg °yäk (Adv. 'zurück’), NomDu 
f. °Fc-i- (ab RV 10 °/W-, AiGr III19), u.a.] +);praticinä-, prati- 

cina- zugewandt (RV +). - Über *pratyaka- „*face“ (von 
pratyänc-, °yäk, vielleicht prätika- umgestaltend?) im Dard. (?) 
s.u. prätika-. - Iir., vgl. (mit iran. *pati fürpräti, o. II176 und 
Anm. *) jav. paitiianc- entgegengewandt (NomSg m.paittyqs:; 
Schm, Fs Kuiper 137 und Anm. 20; s.u.), mp. paydäg sicht¬ 
bar (<pyt’k>, inschr. auch (pty’k); Nyb, ManP II 149b, s. ferner 
Bai, Dict 251a). - Zu präti, mit Verwendung der unverwand¬ 
ten Suffixe -anc- (-ac-/-ak-) und *-Hc- (idg. *-h3kys. *proti- 

h3ky-o- 'entgegengewandt, den Blick entgegen habend’ > 
prätika-)', o. II 60, mit Lit. 

Aav. paitiiaogdt (Y 46,8; jav. paitiiaogdf, Ins, Ga 269) enthält 
kein *patiiak (~ ved. pratyäk, AiGr II 2,871, Thi, GrammKat 534 
Anm. 3). S. dazu vielmehr die Lit. bei Kel-Pir II 265; HumbElfSkj, 
Gä II 182. 

PRATH {PRATH1, s.u.) ausbreiten, ausdehnen, meist Med.: sich 
ausbreiten (RV + \präthateusw.]; zu aktivem RV äprathatam., 
YV prathantu s. Goto 209 und Anm. 425f., IIJ 31 [1988] 311 
[gegen Jamison, -äya- 129]), Perf. paprathe (RV +), papra- 

thänä-, prathänä- (RV; s. Goto 209 Anm. 428), papräthat 

(RV; Jamison, a.a.O.), Aor. aprathista, präthista (RV; Narten, 
Aor 174); Kaus. prathäy0 ausbreiten, sich ausbreiten lassen 
(RV +; Jamison, a.a.O.); s. bes. u. käprth- (?), prthak, 
prthü-,präthas- (s. dort zu Weiterem), prathimän-. - Mi., 
dard., ni, s. Tu S. 488a (s.v. PRATH), Tu 14707; vgl. „mi.“ 
PATH, o. II 68. - Iir., jav. fraOa.sauuah- die Kraft verbreitend 
(’JraOant-, Bthl, Wb. 983, Goto 209). - Idg. *pleth2 (s.u.), vgl. 
air. lethaim dehne aus, erweitere, lit. plesti ausbreiten, aus- 
spannen, erweitern, usw.; s. bes. die Fortsetzer von *pjth2-ü- 

(o. n 162), *pleth2-es- (u. II 179f.). 

WP II 99f., Pok 833 f. - Idg. *pleth2- (dazu Bur, Skr 72, J. E. Ras- 
mussen, AcLH 20 [1987] 83) > ved. prath-V-y prathiC- (zum Lautl. 
s.o. I 737, mit Lit.); als ved. Ansatz der Set-Wurzel ist also her- 
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kömmliches PRATH ebenso korrekt wie das von einigen Autoren 
bevorzugte PRATH1. 

prathamd- Adj. erster, vorderster, frühester (RV +; mit teilpro- 
iiominaler Flexion, s. AiGr III 586). - Mi., ni., pä. pathama-, 

pkt. padhama-ypudhuma-, usw. (Tu 8648, mit Verweisen; teil¬ 
weise aus *prthama- [Tu, a.a.O., HinMi 170]? S. auch Fort¬ 
setzer von *prath[am]il[l]a[ka]-y Tu[Add] 8652, mit Lit., 
HinMi, a.a.O.; K. R. Norman, GvozdNum 223f., H. Berger, 
ebenda 276). - Iir., vgl. mp. pahlom bester, erster, exzellent, 
u.a. (s. Bthl, IF 22 [1907/08] 100,' 101, KEWAII363 Anm. * 
S-W, BSOAS 44 [1981] 4, Mh, MelzerSymp 203 und Anm. 3 lf., 
Emm, GvozdNum 178, 318). - Das Ordinale p° baut auf prä 

Vor’ auf (AiGr III404); das Suffix -thamä- ~ iran. *°6ama- ist 
gegenüber geläufigem -tamä- gewiß primär (s.u.). Mit diesem 
ist das jünger belegte, auf adverbiellen Gebrauch beschränkte 
pratamdm 'besonders, vorzugsweise’ (Br) gebildet (ohne 
sicheren Erbzusammenhang mit jav. fratama-, ap. fratama- 
Vorderster’, s. die Lit. bei Mh, a.a.O. 203 Anm. 32); ähnlich zu 
beurteilen ist RV + prataräm, YV °räm 'weiter, ferner’ („ad- 
verbielle Gradation aus pra vielleicht schon grundsprachlich“ 
AiGr Dl 405; jav.fratara- Voranstehend’, ap.fratara-ffraOara- 

'überlegen’ [s. Mh, a.a.O. 203 f], gr. npÖTepog Vorderer, 
voriger’ müssen damit nicht ursächlich zusammengehören; 
AiGr, a.a.O.). 

Das Suffix *-thama- in p° ist wohl als Verbindung der Superlativ- 
suffixe -tha- und -ma-y allenfalls als Kontamination aus -tama- und 
-tha- zu erklären (AGr III 404, 405, mit Lit.). Zu Weiterem s. AiGr 
1121, 130, KEWA II357, 358, 363f., G. Schmidt, IF 97 (1992) 197. - 
Neben pratard- im Adv. °rdm, °räm (s.o.) existierte wohl ein Nomen 
agentis pra-tara- 'continuer’ in RV (~ TAR\ o. I 630); S. Migron, 
MSS 49 (1988) 81. 

präthas- n. Weite, Breite, Ausdehnung (RV), präthasvant- weit, 
ausgedehnt (YV), sa-präthas- sich ausdehnend, geräumig, 
weit (RV +). - Dard.? Fragliche Fortsetzer von *pralhas-ka- 

bei Tu 8650. - Iir., jav. fraOah- n. Breite. - Idg. *plethTes-, 
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kymr. lled Breite, gr. TrÄaroc; n. Weite, Breite (für *7iAetog, 
Frisk n 554); zu PRATH. Nowicki 80f., 172f., mit Lit. 

Zu Zeugnissen des Calandschen Suffixsystems im Aia. (*pleth2-er- 
neben *°es-, dazu *plth2-rö-, *plth2-i°) s.o. II 68 (s.v. patharvan-), mit 
Verweisen. 

prathimdn- m. Breite, Ausdehnung (RV [InstrSg prathina, s.uj, 
YV +). - Zu PRATH, prthü-; AiGr II 2,355. 

RV prathina < *prathimnä, AiGr II 2,766, III 269, Rasmussen, 
Morphophon 187. - Idg. *pleth2-me/on- wird wegen gr. nXaxa|id>v 
m. 'platter Stein, Felsenplatte’ (mit -Xa- nach rcA<m><;) und (?) itAaöa- 
vov 'Teigbrett’ (*°th2-mn-o- nach Rasmussen, a.a.O. und AcLH 20 
[1987] 83f.) für p° angesetzt (Frisk II 554, Wennerberg I 125ff.). 

präthiyas- °t hist ha-, s. prthü-. 

prddrpti- s. DARF, o. I 703. 

pradränaka- Adj. in großer Not befindlich, sehr arm (Up). - Zu 
prd und DRÄ1, s. die Bedeutung von ddri-drä- (o. I 703); 
PW IV 1024. 

prapahcas.u. pdnca, o. II 66. 

prapitvä- s. pitvä-, o. II 131. 

praputas.u. puta-, o. II 141. 

prapham- f. junges, unverheiratetes Mädchen (zwischen Kin¬ 
des- und Erwachsenen-Alter) [RV +; zur Bed. s. J. Narten, 
Spr 32 (1986) 34fF., mit reicher Lit.]; prapharvä- f. junges 
Mädchen (AVP; Narten, a.a.O. 40). - Beruht wohl auf */?ra- 
phalua- 'hervorkommende (oder: vorstehende) Anschwel¬ 
lungen habend’, zu *phal-ua- 'angeschwollen, verdickt An¬ 
schwellung’ (s. phdla-); diese Benennung bezöge sich auf 
das junge, eben geschlechtsreif gewordene Mädchen, dessen 
charakteristisches Merkmal die knospenden Brüste sind (Nar¬ 
ten, a.a.O. 41). 
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Dazu AVP prapharvanwenn 'anschwellend, Schwall' (Narten, 
a.a,0.), und vielleicht phdrvara-. - Über einen fraglichen ni. Fort¬ 
setzer von *pharv- 'to prosper1 s. Tu Add 9050a (vgl. ferner Tu 13808, 
14712). 

Ältere Deutungsvorschläge referiert KEWA II 365 f; Einordnung 
in eine Lehnwortgruppe mit pra° aus mundidem *per- zuletzt bei 
KuiAryans 43. 

prabähuk, s.u. bähü-. 

prabhü-, s. BHA V1. 

prämaganda- m., nur RV 3,53,14 °asya: Name eines Mannes, 
wohl eines dem Indra feindlichen Königs (MKII38; GeRV I 
394, ad 14). - Ein mi. oder nicht-idg. Name. 

Im Nir 6,32 wird p° aus prä (s. auch AiGr II 1,257) und einem 
maganda- 'Wucherer' erklärt (dazu KEWA II 544). „Son of *Ma- 
ganda?“ (mit mundidem *per°9 s.u. prapharvt-) erwägt KuiAryans 
43. - Nach Wrb, WZKS 36 (1992) 14 ist °maganda- mi. für *mrgädä- 
'deer-eater1. 

pramanda-, pramandam-, s.u. MAD. 

pramöta-, nur AV 9,8,4 °am. - Nicht klar. 

Nach ZimmerAiL 378 Anm. * Adj., Bezeichnung einer Kopf¬ 
krankheit (vielleicht 'taub', neben andhä- 'blind1; bei Zimmer, a.a.O. 
Versuch einer Deutung, 'taub’ < 'gebunden1 [~ m üta-]- Oder 'stumm1, 
vgl. lat. mütus, s, müka-'l). - Für WhiLanm 550 “wholly obscure”; 
s. ZyskHealing 162f., mit Lit. 

PRAY1 erfreuen, erquicken, an etwas Gefallen finden, genießen 
(RV \prlnanti, apnnät, prinitä, prinite] +), Perf. pipriye, pipri- 

yänä-, piprihi (RV; GiovStudio I 276 Anm. 704), Aor. presat 

(RV), apraisam, °sit (Br; Narten, Aor 176), piprdyat (RV; s. 
Thi, Plusqu 25 und Anm. 2); prltä- freundlich gestimmt, 
befriedigt, freudig (RV +); °prf- erfreuend, freundlich, z.B. in 
abhi-pn- erfreuend (RV; AiGr II 2,7), ä-pri- (o. 1169), kadha-1 

pri- (o. I 296) u.a.; prdyas- n. Liebe, Gunst, Freude, Genuß 
(RV +), priti- f. Freude, Befriedigung (Br +), pretär- m. 
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Freund, Liebhaber (RV +); s. bes. unter priyä-. -IAV, 
vgl. *pritäsua- N. pr. (= RV pntä- [väjm-\. Schm, Di 244 
und Anm. 1421 f., mit Lit.; s. weiter unter priyä-), - Mi., ni., 
Tu S. 503b (s.v. PRI). - Iir., aav.friiqnmahiwir stellen zufrie¬ 
den (Y 38,4; für Jrinmahi, Narten, YH 229, 231),frlnäi ich 
will zu Gefallen sein (Y 49,12), j av.frinämahi wir stellen zufrie¬ 
den, u.a. (Narten, a.a.O. 228f., Kel, Verbe lll),frmäspa- m. 
N. pr. (~ IAV *prftäsua-, Mh, AirN 1/45), huuä-frita- hoch¬ 
beliebt (~ ved. pntä-; s. Mh, a.a.O. 1/53), friOa- lieb, geliebt 
(s.u.), ä-fri- Anwünschen, Segen, Fluch (in Kompp.; o. 1169), 
mp. äfrin, np. äfarfn Segnung, Preisung, man. christl. sogd. 
’frywn Segen, Gebet; usw.(Abaev 164, II55, Bai, Dict 314b). - 
Idg. *preiH (s.u.), *priH-tö-, *priH-ö- (> priyä-, s. dort v.a.); 
vgl. ae. frid-hengest gut gepflegtes Pferd (~ RV väjin- pritä-, 
IAV *pnta-as'ua-[und iir. *priHa-acua-, s.u. priyä-], jav. frina- 

spas.o.), ahd./rite« hegen, u.a. 

Zur Semantik von *preiH (Jemanden freundlich stimmen, er¬ 
freuen, zufriedenstellen“ < „sich als 'lieb* — 'eigen, zugehörig’ er¬ 
weisen“) vgl. Scheller passim, bes. 21ff., Szem, Var 77,117ff., Narten, 
YH 227 und Anm. 106, 108 (s. priyä-). Formal ist von *preiH aus¬ 
zugehen, vgl. das Präsens *pri-n-eH-/*pri-n-H- (ved. pnnä-fpnmav. 
frina-/*frin[mahi\; ved. primehrfach pri° zu messen, s. Stru, NuA 123 
Anm. 352); s. ferner s.v. priyä- [u. II 190] zur Frage von priyäyä- ~ 
PRAY1 = grbhäyä- ~ GRABH1, usw. - Eine Wurzelform „*präi 
*preHi ist unglaubhaft und unnötig; sie wird nur wegen gr. Kpäög 
sanft, gelinde, Adv. Tipctox;, -rrpaecjg angesetzt, die wahrscheinlich 
fembleiben (Frisk II588, Chantraine 934a, Szem, a.a.O. 121, mit Lit.). 
Abweichend F. O. Lindeman, StudLing 17 (1963) 87ff., Rasmussen, 
Morphophon 27, 94; s. auch LambAdj 434ff. 

Über Versuche einer etym. Analyse von *preiH (bzw. „*priiös“) 
s. Szem, a.a.O. 12lf. - Vgl. auch Lehmann 128b. 

Eine „liturgische Wendung der indoiranischen Zeit“ (neben meh¬ 
reren Vergleichsfällen s.v. priyä-) wohl in RV 7,17,4 yäksat ... 
pipräyac ca ~ Y 38,4 yazamaide .. .friiqnmahi(Narten, YH 227), Yt 
13,50 kö yazäite ... kö frinät. - Zu prent- s. bes. 

Hierhier MS 2,12,2 plithä- f. Plur. Name von Apsarasen, wenn 
so (und nicht v.l. pliyä-) zu lesen; eine Entsprechung von jav./ri&z- 
'lieb, geliebt’? 

prayüta-, s. YA V1. 
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pralavä- s. LA V1 (~ paläva-, o. II 103?). 

PRAV9 s. PLAV. 

pravanä- Adj. steil, jäh, abfallend (Käth, MS +), pravanä- n. 
steiler Abhang jäher Absturz (RV [°ne; °nesu\ +). - Mi., dard., 
pä. pona- abfallend, abschüssig, u.a. (Tu 8775). - Ableitung 
von präy wie ni-vanä- (o. II 46) ~ ni. 

Thi, GrammKat 535 und Anm. 6 erklärt pra-vanä- (ebenso wie 
nivanä-) als ‘baumlos, waldlos5 (~ väna-\ a.a.O. zum Sachlichen). - 
Die ältere Lit. faßt *°vand- als Suffix auf, vgl. AiGr II 2,906, KEWA 
II 367; s. auch p rav dt-. 

pravät- f. Vorwärtsdrang, Vorwärtsstreben, schneller Fortgang 
(RV, AV; Old, Fs Windisch 116ff. = KS 1116ff, Thi, Gramm- 
Kat 534); pravätä InstrSg mit Vorwärtsdrang, in vollem Lauf 
(u.a. von Flüssen; RV, Up). - Singh.? S. Tu 8776. - Iir.? Ap. 
fravata, mp.fröd, np .furö(d) 'abwärts5 werden als urspr. Kasus 
eines iran. *frauat- = p° erklärt (Benv, BSL 30 [1929] 59, 
AiGr II 2,871, mit Lit.). - Zu prä \ vgl. ud-vät-: üd (o. I 215), 
ni-vät- : ni (o. II 46), parä-vdt- : pärä (o. II 89). 

Ved. °vdt- suffixal nach der älteren Lit., s. AiGr, a.a.O., KEWA II 
367, III 763; Thi, a.a.O. führt °vd( auf *°un-t- ‘Streben5 zurück (s.o. 
II 46). Vgl. auch pravanä-.- Entbehrlich ist die Annahme, p° sei - 
zur Gänze, oder in einigen Belegstellen - als prav-ät- zu PRA V/PLA V 
zu stellen (Lit. in KEWA II 367). 

pravara-, s.u. VAR1. 

pravargyä-, s.u. VARJ. 

PRÄS fragen, nach etwas fragen, begehren, bitten (RV \prcchami, 

prcchänti, prcchate, u.a.] +), Perf. papraccha (YV +), Aor. 
äprät (RV 10,32,7), äpräksft (SB +), wohl auch RV 10,22,7 
a...prksase 'du mögest fragen’ (GeRV III 158, Narten, Aor 
175f.); Fut. praksyäti (Br +), Pass, prcchyäte (RV [°yämäna-] 

+); P™tä- gefragt (RV +; nicht 'erstarkt’, o. II 159, bzw. 'haf- 
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tend’, o. II 164); bandhu-prcch- sich nach den Angehörigen 
erkundigend (RV 3,54,16), prcchya- zu befragen, gesucht (RV 
[+]), prastar- m. Fragensteller (Up +), pras- (f. ?) Rechtsstreit, 
Prozeß (AV), präti-präs- m. Gegner in einer Rechtssache (AV; 
AiGr II 2,11,26 [präd-viväka- m. 'Richter’ erst Sü +, KEWAII 
376]); zu prsthä-2, prasnä- s. bes. - Mi., (nu.-)dard., ni., 
pä. pucchati fragt, usw. (Tu S. 482b, s.v. PRACH\ TuAdd 
8352). - Iir., aav. pordsä ich frage, Aor. frasi, frastä, fdrasuuä 

(Narten, Aor 176), f(d)rasä- f. Frage, jav. pdrasahi du fragst 
(usw., Kel, Verbe I56),p9r9saniieitifragt (iir. *pfc-ania-i J. Nar¬ 
ten, MSS 41 [1982] 142f., anders Kel, Verbe 163), parsta- 

gefragt, parsti- f. Befragung, Disputation, paiti.fraxstar- m. 
Erfrager, Erkunder, u.a.; ap. pati-prsätiy er mag lesen, ppsämiy 

ich verhöre streng, bestrafe, u-frastam prs- als streng ver¬ 
hörten verhören; khot. puls- fragen, brasta- gefragt, parth. 
pwrs-, mp. np. pursfdan fragen, usw. (Abaev I 455, Bai, Dict 
246a). - Idg. *prek (Präsens *prk-ske/o- > ved. prcchd°, iran. 
*prsa°, arm. [e-\harc( Aor. [< Impf.], lat. poscö fordere, frage, 
usw.; s. Kli, AltarmVerbum 61ff), vgl. lat. prex (Plur. prec-es) 

f. Bitte, precor bitte, bete, got. fraihnan fragen, lit. prasyti 

bitten, fordern (dial. auch 'fragen’, Fraenkel 647a), akslprositi 

bitten, toch. Aprak-, Bprek- fragen, u.a.; WPII44, Pok 821 f., 
Fraenkel, a.a.O., Lehmann 123a. 

Indoiranischer, vielleicht indogermanischer Tradition gehört die 
Übereinstimmung des ved. Rätselliedes (RV 1,164, v.a. 34) prcchämi 
tvä ... mit dem tat Qßä pdrssä von Y 44, 1-19 (s. HumbElfSkj, Gä II 
146) und an. ßic vil ec fregna (Baldrs draumar), es ek J?ik fregna mon 
(Fj9lsvinsmäl) an (s. Schm, Di 37, 277, mit Lit.). - Zu Semantik 
und Form (~ *perkl) von idg. *prek s. noch AnttSchweb 150f. 

prasan, s.u. SAM1. 

prasnä- m. Frage, Streitfrage, Erkundigung (YV +; RV + sam- 

prasnä- m. Befragung), prati-prasnä- m. Streitfrage (o. II176); 
prasnin- m. Fragesteller (VS), abhi-prasmn- fragelustig (VS). 
- Mi., singh., pä. panha- m. Frage, u.a. (Tu 8818). - Iir., jav. 
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frasna- m. Frage (s. Bthl, Wb. 1009f., 1120), mp. fräsn Frage. 

- Zu PRÄS. 

Wohl *prefc-nö- (> urgerman. Jrekka-, davon die Ableitung ae. 

friccea Herold [schwerlich < *prekniön- ~ ved. prasnin-]); s. denomi- 

nativ *prefcneh2-ie- in an. fregna 'fragen5, R. Lühr, LautgEt 254ff., 

mit Lit. [vgl. A. Bammesberger, JIES 19 (1991) 349 IT., 354]. - Anders 

Rasmussen, Morphophon 206. 

prasna- m. Turban, Kopfbinde (Kau£; Ted, Gs Herzfeld 213, 

mit Lit.). - Iir.? In jav. drdzatö.frasna- (Epitheton des Mithra, 

Yt 10,112) wird f rasna- von einem Teil der Forschung als 

'Helm’ oder 'Panzerhemd’ (< iir. *pracna- „*Geflecht“?) auf¬ 

gefaßt (Lit. in KEWAII370). - Ved. p° ist wohl ein „isoliertes 

Verbalnomen“ (Frisk II 558) zu idg. *plefc 'flechten’ in gr. 

tiAexw flechte, lat. (ex-)plicö falte (auseinander), ahd.flehtan, 

russ. plesti flechten, u.a. (Fraenkel 605af., Frisk, a.a.O., mit 

Lit.). 

Über fragliche mi. Ausprägungen weiterer Ableitungen in 

Wörtern der JüS s. die Verweise in KEWA, a.a.O. 

prdsti- m. Seitenpferd, Seitenmann, Beimann (RV +; Sparre- 

boomChar 32, 52f., 135 f., mit Lit.), prästimant- mit Seiten¬ 

pferden versehen (RV 6,47,24); prastivähmprästivähana- 

dreispännig, (auch) von einem Seitenpferd gezogen (Br [+]); 

daksinä-prasti- (savyä0) an der rechten (linken) Seite des 

Gespanns angebundenes Seitenpferd (§B [+]; s. auch MK II 

42, T. Goto, MSS 39 [1980] 33 Anm. 31). - Nicht klar. 

Zusammenstellung mit pdrsuprsti- 'Rippe5 (AiGr I 213) ist 

weiterhin bedenkenswert, zumal Ableitungen von parsu- die Bedeu¬ 

tung 'Seite5 entwickelt haben (o. II 100); Eintreten von prd° für 

*pars-ti-, etwa „*Seitler“, scheint mit dras-t° ~ DA RS vergleichbar 

(doch s. Narten, Aor 272 Anm. 863; zu weiterer Lit. s.o. I 706). - 

Formal und semantisch ansprechend ist Herleitung aus *plnk-ti- 

„*Tänzer“ = das nicht eingespannte, in seinen Bewegungen freiere 

Seitenpferd (Wack, KZ 67 [1942] 166 = KS 382, s. auch Thi, MSS 

44 [1985] 253 Anm. 10 [dazu °praksm-, o. I 220, u. II 194?]), zu lit. 

plesti, aksl. pl^sati tanzen (das Verbum bisher nur im Balt. und 

Slav. nachgewiesen [Fraenkel 619bf.], doch schwerlich „non-IE“ 
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[Lehmann 273a]; s.u.). - Abzulehnen Bur, Fs Belvalkar 8 (als /Ver¬ 
stärkung, Zusatz“ zu prksä- und [?] av. f[d\rasa-\ s.o. II 159 zur 
lautlichen Problematik [prksä- wohl nicht *-ks- enthaltend; iran. f° 
bleibt wahrscheinlich fern]); nach R. Birw6, IF 61 (1952) 291 gehört 
p° zu SP ARS. 

Unter der Annahme einer älteren Bedeutung „Vorderpferd“ (Lie- 
bert 33f. Anm. 2 [mit Lit.]) wird p° zuprd und STHÄ („voranstehen, 
vorschreiten“) gestellt (s. auch Tu 8820); zu erwartendes *prä-sti- < 
*°sth2li- (o. I 222) sollte °sti- von Wörtern wie abhisti- (o. I 92), 
pdristi- (o. II 93) bezogen haben (s. die Lit. in KEWA II 370f.) [?]. 

AV 6,102,2 prstyä- f. soll 'Seitenpferd (Stute)' bedeuten. Das würde 
ein Etymon *pRN/c° für prds° ausschließen; doch sind Lesung und 
Interpretation nicht sicher (s. die Lit. bei MKII 20; WhiLanm 355). 

prasalavi Adv. nach rechts hin, rechtsherum, rechts laufend (SB, 
SSrSü); s. apa-salavi nach links hin (SB +; Gobh ava-s°, in 
SSrSü ava-savi [auch Br prasavi, s. CalSSS VII, Hoffm, IIJ 4 
[1960] 12 = HoffmA 88]). - Aus prd (bzw. dpa, dvä) und einem 
sonst unbekannten °salavi\ pra-s° ist wohl mit ap. (frhrvm) 
(DB 1 17), wenn = /fraharavam/ 'all round’, zu verbinden 
(Hoffm, MSS 9 [1956] 83f. Anm. 5 = HoffmA 407 Anm. 5, 
Schm, Bis 50 [ad 17], mit Lit.). 

Gegen die Auffassung des ap. Hapax als unübliche Schreibung 
<°hrvm> = /fraharvam/ 'im ganzen5 statt */°haruvam/ strikt Schm, 
a.a.O. (und Noten 53 Anm. 41). - Die Formen auf °savi gelten als 
Korruptel für °salavi oder °sayyam ~ savyd- (SrSü pra-savyam 
'nach links’; Hoffm, [IIJ 4] a.a.O.); s. dazu J. v. Negelein, ZU 6 
(1928) 39. 

präsiti- f. Anstürmen, Dahinschießen, Schußbahn (RV +; s. 
Liebert 128, Hoffm, MSS 10 [1957] 66ff. = HoffmA 417f, 
Schlerath, Königtum 83); präsita- dahinschießend (von Vö¬ 
geln) [RV 4,27,4; 10,77,5]. - Zu prd und einer im Indoar. 
nicht mehr in verbalem Gebrauch vorkommenden Wurzel 
für 'schießen, werfen’. 

Diese wohl in säyaka- (s. dort zu Weiterem), AiGr I 94, Liebert 
38; außer-iir. v.a. heth. süe-hhl 'schießen, drücken, einprägen’ (idg. 
*shyie-, Oett 474; vgl. Rasmussen, Morphophon 58). - Schwerlich 
gehört °siti-y °sita- zu SÄ 'binden5 (gegen AiGr II 22,629). 
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präskanvas. känvao. I 293. 

[Vgl. dazu KuiAryans 16, 43, 67, 80]. 

prastaräs.u. STAR!. 

prahrada- prährädi-, s.u. HLÄD. 

prahva- Adj. nach vorn geneigt, vorgebeugt, gebogen (Br, Sö +); 
prahvära- sich nach vorn krümmend (Br; s. AiGr, IG 105 
Anm. 455, Kiehnle 213),prahväna- geneigt, gebogen (Br +). - 
Pä, pabbhära- geneigt, abschüssig, zu etwas neigend (s. auch 
JüS s.v. prägbhära-). - Zu prä und HVAR. 

Zum Formalen (°hva- von *°hvär-, NomSg *°hvärs > *°hväh aus¬ 
gehend?) s. AiGr II 2,81 (mit älterer Lit.), 275, III 324, Thi,*SII 1 
(1975) 35 Anm. 69. 

PRÄ, s. PAR11. 

präkära- m. Mauer, Umzäunung, Gehege, Wall (Sü +). - Mi., 
ni., pä. päkära- m. Mauer, Wall, u.a. (Tu 8914f.). - Offenbar 
zu prä und KAR12. 

Nach Thi bei W. Knobel, KZ 99 (1986) 227f. Ableitung von ep. + 
prakara- m. 'ausgestreuter Haufe’ (mit „doppelter Vrddhi“ im Sinne 
von AiGr II 2,115 ff.); KEWAII 374 geht von *prakäraetwa „*Auf- 
wurf“, aus. - Schwerlich ist p° Sanskritisierung eines mundiden 
Lehnworts (trotz Tu 8914, mit Lit.; s. auch Tu 8921). 

Zu beachten Käth präkärukawenn etwa „verschüttend“. 

pranc- Adj. vorwärts gerichtet, nach vom gewandt, zugewandt, 
geneigt, willig, östlich (RV [pran, pranc-am, präc-a usw.] +), 
f. präc-ipräcäis vorwärts (RV 1,83,2, AiGr III 231 )ypräktät 

von vorne (RV), präktäs dss. (AV); präc-ina- nach vome 
gerichtet, vorwärtsstrebend, nach Osten gewandt (RV +); 
präc-yä- vorangehend, im Osten befindlich (AV + [SB °yd-\; 

AiGr II 2,809). - Mi., nu.-dard., singh., pä. päcina- östlich, 
u.a. (Tu 8920, 8922). - Iir., jav.frqs vorwärtsgewandt (urspr. 
NomSg m., — ved. präny *pränk-s; Schm, Fs Kuiper 136,137 
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und Anm. 18, mit Lit.; s. auch Bthl, Wb. 979, Mh, ZNdA 17 
und Anm. 52), parth./r c, mp./raz, np. faräz vorn, vorwärts, 
man. sogd. frk morgens, früh; u.a, (Gersh, Gramm 248, 
Abaev II 341, Nyb, ManP II 74b; s. auch Bai, Dict 477a). - 
Zu prä; über den Adj .-Typus auf -anc-/*-Hc- s.o. II 60, mit 
Lit. (bes. Schm, a.a.O. 139f.). 

pränä-, s. AN1, o. I 72. 

[Dazu H. W. Bodewitz, ALB 50 (1986) 326ffJ. 

prättähä-, s. NAH, o. II 31, 32. 

prätä- (°ta), s.u. PARn, o. II 90. 

prätär Adv. früh, morgens, morgen, am nächsten Morgen (RV +), 
prätar-ahna- m. Vormittag, früher Morgen (iSü),prätar-asanä- 

n. Morgenmahl, Frühstück (MS), prätar-äsa- m. dss. (Sü +), 
prätar-jit- früh siegend (RV), pratar-yuktä- früh angeschirrt 
(Br), u.a.; prätastäna- morgendlich (RV-Kh, YV +; s. AiGr II 
2,592). - Pä. pätar morgens, pätaräsa- Frühstück. - Von p° 

nicht zu trennen ist RV-Kh, AV + prädür hervor, zum Vor¬ 
schein (s.u.). - Zu prä. 

Die Ableitung (durch ablautendes -tarl-tur < *-tr) geht wohl von 
prä0 (idg. *prö ~ *proH, o. II 174?) aus (oder beruht sie direkt auf 
prdl S. die Lit. in KEWA II 376f. und 376 Anm. *). - Ved. prädür 
geht nach Ausweis von pä. pätu°, pätur° 'hervor, zum Vorschein' 
(z.B. pätu-bhavati, patur-ahosi, vgl. ved. prädür bhaV 'sichtbar wer¬ 
den, zum Vorschein kommen') auf *prätür; mit volkssprachlichem 
-d- < zurück: J. Bloch, Fs Schrijnen 370 — KS 168, G. Pinault, 
DialLitlndA 41. 

Zu älterer Lit. s. KEWA II 377. 

prädür, s. prätär. 

präyä- m. etwa: Beginn, Auszug (RV [2,18,8] +; GeRV I 299, 
ad 8d); dazu RV 4,21,7 präyaswenn 'Vorwärtsschreiten1 od. 
dgl. (s. Nowicki 83) und (?) RV 10,106,2 präyogäwenn etwa 
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'Angreifer’ (Nowicki 82, mit Lit.; ganz unsicher, s. Old, Not 
II 327, Renou, EVP 16 [1967] 74). - Sind präyä-, präyas- (und 
präyo°7) exegetisch richtig bestimmt, dann gehören sie zu 
prä und A Yl (~ RV su-präyanä-, su-präitu- gut zu begehen, 
TS + präyana- n. Beginn, Eintritt); hierher soll auch AV + 
prayas-citti- f. Sühne, Buße (und AVP, Br + °citta-y s. Minard, 
Trois enigmes II271), pkt. pacchitta- u.a. (Tu 8950, HinMi 83) 
- als etwa „Sorge um den weiteren Verlauf' - gehören (s. Mi¬ 
nard, a.a.O. I 44f. Anm. 122b, II 270, AiGr I2 Nachtr 51, No¬ 
wicki 82 f; s.u.). - Durch die Existenz von präyas-, präyas0 in 
der älteren Sprache mag das Erbwort *präyas- 'mehr, sehr 
viel’ = jav. fräiiah- (~ purü-) zurückgedrängt worden sein, 
das erst relativ spät erscheint (Sü + präyas Adv. 'meisten¬ 
teils5; s.o. II 148, mit Lit.). 

Abweichendes in KEWA II 377 f. und bei Minard, a.a.O. II 270f. 
(über andere Vorschläge zu präyas-cit° [z.B. zu prayas 'meistenteils, 
im allgemeinen’, s. L. Renou bei Minard, a.a.O. II 271; doch vgl. 
andererseits Renou bei Manessy, -as- 77 Anm. 80]; s. auch Bthl, 
GIrPh I 1,43). 

prayascitti-, s.u. präyä-. 

präss. PRÄS. 

priyä- Adj. lieb, erwünscht, eigen, zu den Eigenen gehörig 
(RV +; Scheller 21ff. und passim), priyä-pati- m. Herr des 
(der) Lieben (YV +)yprtyä-medha- m. Name eines R$i (RV +); 
preyas- lieber, prestha- liebst (RV +); s. auch unten. - IAV 
*priia-asua- (~ *prfta-a° usw., o. II 182), *priia-mazdha- m. 
N. pr. (= ved. priyämedha-); s. die Lit. in KEWA III764,781; 
Mh, Gs Kronasser 80. - Mi., ni., pä. pkt. ptya- 'beloved5, usw. 
(Tu 8974 [mit Verweisen]; TuAdd 501a, 8975). - Iir., aav. jav. 
friia- lieb, befreundet, aav. fraesta- liebst (— ved. prestha-, 

*präyi°\ HumbElfSkj, Gä II 211; s.u.), elam.-iran. ^frfyapati- 

m. N. pr. (= ved. priyäpati-), Jriyäspa- m. N. pr. (= IAV 
*priiäsua-, s.o.; Hinz, NÜ100, mit Lit.), khot. bria-, man. sogd. 

fry- lieb, usw. (Abaev 33 55f., Bai, Dict 314bf.). - Idg. *priH-6- 
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(zu PRAY7), got. freis, ahd.fri usw. 'frei5, kymr. rhydd dss.; 
s. (mit reicher Lit.) Szem, Var 77,117ff., F. Bader, BSL 80 
(1985) 65, Lehmann 128af., Kluge-Seebold 230bf. 

Idg. Alters ist die Textfigur ved. priyä- näman-, s.o. II 36. - Über 
einen idg. Hintergrund des Kompositums aia. devänäm-priyaas. 
devänam-pria- (u.a.; AiGr II l,234f., II l2 Nachtr 68) s. M. Hara, 
IL 30 (1969) 13ff, G. B. Palsule, ebenda 134fT., Oguibenine, Studies 
31. - Iir. Alters sind: ved. priyä- ätithi- (o. I 58); ved. priyä-— tanu- 
(o. I 622); RV 6,26,8 syäma.presthäh ~ aav. fraestaqhö aqhämä 
(Schlerath II 158b, HumbElfSkj, a.a.O.). - Eine außer-iir. Entspre¬ 
chung von prestha- ist nicht zu sichern (s. AiGr II 2,936, KEWAII379). 

In näherer Verbindung zu p° steht premän- m. Freundschaft, 
Zuneigung (RV [InstrSgprenä, 10,71,1], TS +; pä. pema- m. n. Liebe, 
usw. [Tu 8999]). AiGr II 2,754, III 269; s. Wennerberg I 127ff. 

Das Verbum priyäyä0 (RV [3,53,9 äpriyäyata], AV +) 'an jeman¬ 
dem seine Freude haben, gern haben, freundlich sein* wird in einem 
Teil der Lit. als Denominativum von p° aufgefaßt, das mit got.frijon 
lieben’, äksl. prijajQ/prijati 'Vorsorge tragen’ (zu pri° statt *prb° s. 
Szem, a.a.O. 117 Anm. 469) erbverwandt sei (Scheller 89fF.; Szem, 
a.a.O. 119ff., Lehmann 128bf.); doch gehört priyäyä0 eher als gr- 
bhäyä°-Tyyus (o. 1507) unmittelbarzupnnä-lprini-, setzt also *pri(i)~ 
n-H-ie- neben *pri-n-H-te (ved. pri-n-i-tä < *prin°, aav. *frin°y o. II 
182) fort (Kur, EtrBenv 52, W. Meid, Krat 6 [1961] 48, Hoffm, MSS 
19 [1966] 69 = HoffrnA 462; Ins, Lg 47 [1971] 574 Anm. 4, Jamison, 
-äya- 179 Anm. 2, Rasmussen, Morphophon 278f.). 

priyähgu- m. f. Fennich, Kolbenhirse, Panicum italicum (YV 
H-), priyangukä- f. dss. (Br); präiyarigava- aus Fennich bereitet 
(YV +). - Mi., ni., pä. piyahgu- f. *apanic seed\ u.a. (Tu 8976f.; 
aus indoar. Quelle wohl Sughni pinj f. Hirse, u.a.; s. Morg, 
Shughni 56bf., TuAdd 8976). - Fremdwort? 

Der Anklang an priyä- 'lieb’ (und vielleicht an °gu- 'Rind’) mag 
volksetymologisch bedingt sein. Nach Bur, Gs Sarup 7 liegt “probably 
a migratory word of East Asiatic origin” vor, “which has found its 
way independently into S[ans]k[ri]t and Burmese \pron 'a kind of 
millet’]”; andererseits ist kangu- 'Fennich’ der JüS zu beachten, s. 
KEWA I 138, Tu 2605. 

PRj, s. PRAY1. 

PRU, s. PLA V (PRAV). 
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PRUTH; s. PRO TH. 

PRUS, s. PROS. 

prusva- f. Tautropfen, kühler Tropfen (AV [18,3,60]; YV 
[pn/^vÄ-] 4- [s. auch u.]; E. Gerow, JIES 1 [1973] 224ff); 
prsvä- f. dss. (in den Texten der Taittiriya-Schule, s. Cal, 
ZDMG 57 [1903] 742 = KS 96, RitSü 66, F. Edgerton, Fs 
Collitz 35 [-r- Hypersanskritismus für -ru-]). - Dard. (auch 
nu., ni.?), s. khowar prazyär Tau, u.a,; Tu 8989f. - Gehört 
offenbar zu PROS 'träufeln5, s.d.; andererseits ist lat. pruma 
f. 'Reif, Frost (plur. Schnee)5, da wohl aus *prusufnä-, enger 
an prusva-/prüsvä- anzuschließen. Vgl. auch die german. Wör¬ 
ter für 'frieren, Frost5, ahd. friosan, frost usw. 

Der Bedeutungs-Unterschied zwischen den indoar. und den west- 
idg. Formen erklärt sich durch die Verschiedenheit der klimatischen 
Bedingungen; H. Rix, Fs Pallottino 120; vgl. auch Kluge-Seebold 
232b. - S. (mit weiterer Lit.) E. P. Hamp, JIES 1 (1973) 215ff., 
Gerow, a.a.O., S. Costa Parga, JIES 2 (1974) 94f., Hamp, ebenda 95 f., 
KEWAIII764; schwierig zu beurteilen ist “a most complicated group 
of words” (MorgllFL 2 [1938] 240b) wie sughni pirx 'hoar-frost, 
haiPJav. parsuiia- eine Wasser-Bezeichnung (s. Gersh, Hymn 219), 
khot. pruha 'hair-frost, dew’ (angeblich *pruzä-, jedoch “base pars-” 
[Bai, Diel 256a]), u.a.; vgl. Bai, BSOAS 21 (1958) 539, Abaev II245f., 
Joki 304, Morg, Shughni 61a, TuAdd 8989 (Ableitungen von iir. *pars 
'sprenkeln’ [o. II 165], mit Einkreuzung von iir. *prusuä-V. Semant. 
Entwicklung wie in den westidg. Sprachen?). 

In KäthA 5,4,2 ist von einer einzigen Ilschr. überliefertes prastä- 
(bhyas) nach VS 22,26 und TS 7,4,13,1 zu +prusvä° - nicht mit 
L. v. Schroeder, WZKM 20 (1906) 4011', zu +prustä° - zu korrigieren; 
Patanjalis prustä (Mahäbhäsya ad Pän 3,1,17) reicht als Basis für 
ved. prustä- nicht aus, soferne nicht ohnedies auch bei Pat * prusva 
zu lesen ist (Wrb, briefl.). 

prent-, nur RV 1,112,10 und AV 6,89,1: Unklar. 

Von einigen Interpreten an der RV-Stelle als 'liebend5 (Grassm), 
'liebreich5 (AiGr 1270), 'Gunst, Wunsch5 (Ludwig, s. AiGr II 2,740) 
übersetzt; dann zu PRA Yl. Nach GeRV 1146 liegt ein N. pr. vor. - 
Die AV-Stelle ist völlig obskur (WhiLanm 347 [“love’s (?_)”]). 
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premän-, preyas-, prestha-, s. priyä-. 

PROKS', pröksana-, °w-, s.u. YAKS. 

PR OTH schnauben, keuchen, schnaufen (RV + [prothat.pröthant-, 

u.a.; RV pröthamäna-]; Goto 214); Int. pöpruthant- (RV 
1,30,16); Kaus. prothay0 (Sü); pra-prüthyä prustend (RV 
3,32,1; Sü + prothya, s. AiGr II 2,782,787); protha- m. Pferde- 
Nüstern (ep. +), prothätha- m. Schnauben (RV 10,94,6). - Mi., 
dard., pkt. poha- m. 'mouth or forepart of a horse’, u.a. (Tu 
14710). - Iir., jav. fraoOat.aspa- mit schnaubenden Rossen 
(~ RV 7,3,2 pröthad dsvo nd)y rauuöfraoQ(d)man- mit hef¬ 
tigem Schnauben (M. J. Dresden, Gs Henning 134f.; T. Ober¬ 
lies, SII 15 [1989] 89 Anm. 77). 

Iir. *prauth wird mit german. Wörtern wie an. fraud n., froda f. 
'Schaum, Geifer’ zusammengestellt (WP II 28, Pok 810); die idg. 
Vorform soll als *preu-th2 Wurzelerweiterungsvariante zu *(s?)preu- 
s(H)~ in PROS sein (s.d.). 

PROS träufeln, beträufeln, sprühen, besprengen, bespritzen, 
ausschütten (RV \prusnuväntiy prusnävat, prusnute]\ YV 
prusna0 [AiGr II 2,569], RV prusäyd0 [Hoffm, MSS 19 (1966) 
69 — HoffmA 462, o. II 190]); prusä ich will sprühen (RV 
10,77,1, wohl 1. Sg. Konj. Aor. [Augenblicksbildung?], Joa¬ 
chim 112f.); Fut. prosisyänt- (Käth +); prusitä- besprenkelt, 
betropft (RV),prusitd-psu- von besprühtem Atemhauch (RV; 
s.u. psu-); abhra-prus- f. Regenschauer (RV 10,77,1), ghrta- 

prüs- Ghee verspritzend (RV), u.a. (AiGr II 2,17). - Mi., nu. (?, 
s. Tu 1832), ni., pä. phusita- beträufelt, n. Regentropfen, u.a. 
(Tu S. 504a, s.v. PRUS]). - Iir.? Vgl. sughni purx- u.a. rto 
sprinkle, splash water’, TuAdd 8984 (? [S. auch s.v. prusvä- 

zu sughni pirx usw.]); iran. *fraus/*frus- in Wörtern für Milch¬ 
getränke (W. B. Henning, BSOAS 11 [1946] 719 = SelP II 
237, Bai Dict 44a, Skj, CompLI 404)? - Idg. *(s?)preus(H) [*sp° 

wegen mi., ni. ph° (und lett. sp°T), Tu 504a (?); *-H: vgl. die 
Set-Formen prusnä°y prusäyd°, prusita-]\ hierher wohl, wie 
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s.v. prusvä- ausgeführt, westidg. Wörter für ‘Reif, Frost’, lat. 
pruina, ahd. frost u.a. 

Dazu vielleicht Wörter für 'waschen5 (lit. praüsti, Fraenkel 648bf.), 
'besprengen, spritzen’ (russ. pryskatb u.a); auch solche für 'schnau¬ 
ben, prusten’ wie an. ftysa schnauben, lett. (s)praüslät prusten usw. 
(Fraenkel 649a)? Wegen der letztgenannten Bedeutungen hat man 
*(s?)preu-s(H) als Schallwurzel aufgefaßt (~ nhd. prusten, s. auch 
Kluge-Seebold 568a), neben welcher *preu-th2 (PROTH) als Variante 
stehe. Doch ist dies ganz unsicher, v.a. angesichts der primären 
Bedeutungen von *(s?)preus(H), 'beträufeln, mit (kaltem) Wasser 
besprengen, durch Wasser kühlen, waschen’; primäres *preu ‘sprü¬ 
hen’ (WP II 28, Pok 809) liegt zudem nicht in MS vi-prav 'nach 
allen Seiten sprühen’ (richtig: 'auseinanderspringen’, Goto 211) vor, 
das zur FRA V/PLA F-Sippe zu stellen ist, u. II 195. 

Die der JüS angehörige Sippe PLÖS 'brennen’ (SuSr plusyati, ep. 
kl. plusta-y kl .plosa- [Lex prustet-, prosa-], pkt. piluttha- pilosa- 
m. 'burning’, singh. pulussanavä 'to burn, roast’ u.a. [Tu S. 504a s.v. 
PR US, 506a s.v. PLUS]) ist nicht auf ein idg. *preus 'brennen ~ frieren’ 
zurückfuhrbar (trotz W. Schulze, KZ 56 [1929] 141 - KS 479, WP 
II 88, WH II 378f., Pok 846, Lehmann 129b), sondern scheint eine 
inner-indoar. Entwicklung aus OS + prä zu sein (KEWAII387, Kölv 
16f.). Zu den auf idg. *preus bezogenen Wörtern für 'Frost ~ juk- 
ken, glühen(de Kohle)’ im Lat., 'Glut’ im Alban, (s. WP, a.a.O., 
KEWA II381 Anm. *) s. vielmehr die Überlegungen s.v. prusvä-. - 
Über plüsi- s. d. 

pröstha- m. Nachtlager in der Fremde, Feldbett (RV \prosthe- 

sayd-l AVP, Br; Hoffm, SU 13/14 [1987] 129ff. = HoffmA 
858ff), rätha-prostha- (in der Fremde) den Streitwagen als 
Nachtlager (Feldbett) habend (RV 10,60,5; Hoffm, a.a.O. 133 
= 862 [s. auch Sha 242]). - Wohl ni. (singh., la.), s. Tu 9018. - 
Zu prä und VAS1 'die Nacht außer Haus verbringen, verreist 
sein’; Hoffm, a.a.O. 13lf. = 860f. 

Ausgangsform also *pra-üs-tha- (zum Akzent [überliefert nur in 
TB] s. Hoffm, a.a.O. 131 = 860); über die ältere Lit. Hoffm, a.a.O. 
130 = 859. - Hierher auch prostha-padä- m. plur. als Bezeichnung 
von zwei Mondhäusem (YV +; AV 19,7,5 prosthapadä), s. Hoffm, 
a.a.O. 133 f. = 862 f. 

PLAKS: Ein nicht gesicherter ved. Wurzel-Ansatz mit der Be¬ 
deutung 'schlagen, durch Schlagen töten’. 
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Herstellungsvorschlag bei Bur, Fs Kuiper 248 f. (Variante plaksnoti 
~ pra-ksnauti\ die letztere Alternative sei aus semantischen Gründen 
ausgeschlossen, da 'sharpen’ [o. I 441] > 'strike’ nicht glaubhaft sei 
[Bur, a.a.0.249]). Das so gewonnene PLAKS wird innerhalb des Ved. 
mit upala-praksin-, angeblich 'striking... the mill-stones’, verbunden 
(Bur, a.a.O. 250; zu anderen Auffassungen s.o. I 220, II 96, 185); 
außer-indoar. Anschlüsse betreffen u.a. lit. pläkti schlagen, geißeln, 
plaksnoti wiederholt leicht schlagen, gr. nXf\oom schlage, stoße, 
TrAriYh f. Schlag, Wunde (Bur, a.a.O. 250f.; A. Lubotsky, MSS 40 
[1981] 133 l*pleh2g-]). Bur, a.a.O. 251f. zieht sogar ap./ra0- (°fras°, 
Pfs-) 'bestrafen’ heran (s. vielmehr o. II 184). 

plaksä- m. Ficus infectoria (AV +; TS praksä- zur Ermöglichung 
einer Etymologie, ZimmerAiL 59), plaksatvä- n. der Zustand 
desp°-Scins (MS)yplaksodumbara- m. eine Baum-Art (Kaus), 
anyätah-plaksä- f. Name eines Lotosteichs (SB; Krick 208), 
plaksa- zum p° gehörig, vom p° kommend (TS +), n. Name 
der Quelle der Sarasvatl (Sü [mit prasravana-]), u.a. - Mi., ni., 
pä. pilakkha- m. Ficus infectoria, pj. paläkh (= pla°), usw. 
(Tu[Add] 9022, Syed, Flora 453). - Nicht klar. 

Fremdwort (s. Berger, Probl 66)? - Zusammenhang mit einem 
Wort der JüS für 'Ficus infectoria’, kl. parkati-, ist wahrscheinlich; 
gegen die Annahme einer inner-indoar. Entwicklung von parkati- aus 
p° (KEWA II 22lf.) spricht sich Tu 9022 aus. J. C. W[right] bei Tu, 
a.a.O. leitet parka-ti-, *parku-ti- (Tu 9022.4) aus *perky- — lat. 
quercus f. 'Eiche’ u.a. her und schließt plaksä- als *preky-s- (~ *prky- 
in ahd.forha 'Föhre’) an; s. auch Friedrich, Trees 135. 

plati-m. N. pr. eines Mannes (RV 10,63,17 [= 10,64,17] °eh\ des 
Vaters von Amartya Gaya (o. I 467); pläta- m. Patronymikon 
zu p° (AitB). 

Kurzform eines Namens mit *plati° = prati0 (II 176) wie AV + 
pratipä- m. Name eines Fürsten, ep. prati-sravas- m. Name eines 
Sohnes des Bhimasena, u.a.? 

PLAV (im Wasser) schwimmen, (im Luftraum) schweben, 
gleiten (RV \plävate] +; Goto 214), Perf. °pupluve, °pupluvire 

(Br), Aor. plosthäs, aplosta (Br; Narten, Aor 177), Fut. plosye, 

plosyamäna-, °plosyänt- (YV, Br; Goto 214f.), Kaus. plävay0 
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(Br +); plutd- überflutet, schwimmend (AV [uda°\ +); plavd- 

m. leichtes Floß, schwimmender Gegenstand (RV +; Klaus, 
Wasserf 17 ff), paryä-plävä- m. Umlauf, Kreislauf (Käfh +), 
antariksa-prut- durch die Luft schwimmend (RV; u.a., s.u. 
und vgl. Goto 213); pluti- f. Dehnung eines Vokals auf den 
Umfang von drei Moren (~pluta- gedehnt [Vokal], Pän, Sü +; 
s. AiGr 1297ff., Stru, Pluti 121 ff.). - Mi., nu. (?), ni., pä. plavati 

(pal°, pil°) 'floats’ u.a. (Tu S. 506a, s.v. PLU\ TuAdd 1834, 
9024). - Iir., jav. fra-fräuuaiiähi du schwemmest fort (u.a.; 
Kel, Verbe 77ff., 103, 143), dunmöfrut- mit den Wolken flie¬ 
gend (Kel, NR 123), wohl auch frauua- m. N. pr. (Mh, ZNdA 
28 Anm. 134a), Sughni firäw- waschen, abschwemmen (Morg, 
Shughni 34a). - Idg. *pleu, gr. nkeoj schiffe, segle, schwimme, 
itAöo<; m. Schiffahrt, nkvvoj/nXvTÖi; wasche, lat. pluit es regnet, 
ahd. flouwen spülen, waschen, lit. pläuti spülen, abwaschen, 
aksl. pluti fließen, schiffen, usw. (WP II 94f., Pok 835ff, 
Fraenkel 609bf., Frisk II 560, 565; Kli, AltarmVerbum 116, 
Rasmussen, Morphophon 209, s.u.); hierher *pleu-mon- 

„*Schwimmer“ > klomano. I 419. - - Von PLAV sind die 
meisten Formen eines PRA V 'springen, sich springend bewe¬ 
gen’, wenigstens synchron, zu trennen: RV + prav-a-te (Goto 
210), MS v/ pravante sie springen auseinander (s.o. II 193), 
Perf. pupruve ist gesprungen (Br), Aor. °aprosta (Br), °prosthäs 

(SrSü; Narten, Aor 176f.), vi-pruta- auseinandergegangen 
(RV [1,116,24; 1,117,4]). Vereinzelt finden sich -r-Formen für 
PLAV 'schwimmen, schweben’ bzw. -/-Formen für PRAV 

'springen5, so (antariksa-)prüt- für *°plüt- (s.o.), RV prava- 

fur *plavä- 'schwebend, Schwimmvogel’ bzw. Sü ut-plav für 
*ut-prav 'herausspringen’ u.a. (Goto 213); gelegentlich 
scheinen die Textverfasser mit der Möglichkeit gespielt zu 
haben, PRAV ~ PLAV auf beide Bedeutungsfelder zu bezie¬ 
hen (Goto 21 lf.). 

Ist PRA V 'springen’ auch im Etymon von PLA Vzu trennen? PRA V 
wird vielfach auf ein idg. *preu 'springen5 bezogen (WP II 87f., 
Pok 845f., Goto 210), das aber nur durch german.-slav. Sprachgut 
wie nhd. Frosch,froh (an./rar 'schnell5), russ. prytb f. 'schneller Lauf, 
poln. prytnqc 'aufspringen5 u.dgl. gestützt wird; dessen Beurteilung 
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ist nicht sicher (s. Kluge-Seebold 233b, 234a, Vasmer II 453). So 
bleibt zu erwägen, daß *pleu 'im Wasser getragen werden; sich schwe¬ 
bend bewegen’ (~ air. lu- 'bewegen’, ess-lu- 'fortgehen’, fo-Iu- 'flie¬ 
gen’, lüath 'schnell’) eine Nebenbedeutung 'sich springend bewegen, 
sich schnell hinbewegen’ (RV 4,58,8 abhi pravanta 'sie eilen hin’) 
entwickelt haben mag, die im Indoar. vorwiegend mit der -r-Form 
verbunden wurde. - Vgl. die Lit. in KEWA EI 368,384 (mit Anm. *), 
386 und bei Goto 210; Renou, EVP 10 (1962) 111. 

pläsi- m. etwa: ein bestimmtes Eingeweide (RV [10,163,3], AV, 
VS, MS, Br [Sha 209]; s. Filliozat, Doctr 125a, ZyskHealing 
107, S. W. Jamison, Gs Cowgill 78f.). - Nicht sicher be¬ 
stimmt. 

Ansprechend J. JasanofF und J. Schindler bei Jamison a.a.O. 79 
Anm. 12 (~ gr. tcpwxtoc; 'After, Steiß’; idg. *prök- oder */?re/z3/c-, s. 
Bee, Dev 247, J. A. C. Greppin, LarTheor 186 Anm. 21, Rasmussen, 
Morphophon 184 Anm. 18, E. P. Hamp, AArmL 12 [1991] 5). - Zu 
älteren Deutungen (z.B. als „*Geflecht“ zu *pleky o. II185) s. KEWA 
II 385. 

plasuka- Adj., ein Beiwort des Reises (SB, SrSü). - Nicht geklärt. 

Nach den Komm, eigentlich „schnell wieder aufschießend“; daher 
als -/-Form eines *präsuka- gedeutet, das zu *pra-äsu- 'sehr schnell’ 
gestellt wird (AiGr I 220, II 2,518, 533; dagegen II 2,480). Doch ist 
RV + präsü- 'sehr schnell’ fraglich; wahrscheinlich ist überall vonprä- 
su- 'übermächtig, übermütig’ (~ SA V1) auszugehen, s. RV 1,40,1; 
4,25,6 (präsu-sdh- 'die Übermütigen bezwingend’), 8,32,16 (°ünäm\ 
Käth, u.a. (Renou, EVP 15 [1966] 47, Hoffm bei Goto 304 Anm. 
723). - Auf RV + pra-as1 'verzehren’ (o. 1136) ist p° wegen der aktiv- 
partizipialen Bedeutung der Verbal-Adj. auf -uka- (AiGr II 2,480ff.) 
nicht zu beziehen. 

plithä- (phyä-), s.u. PRAY1, o. II 182. 

plihärt- m. Milz (AV +), plihan- m. (Yäjn), plihä- f. (Lex.),p//7ia- 
(Ica)- m. (buddh.) dss. - Mi., nu., dard., ni., pkt. pilihä f., hi. 
pilhä, prasunpstige (*spriz°), nep. phiyo (*splihan-\ waigali spe 

(*sprizn° oder *sprzn°)y la. (dial.) liph (Vispä-) ‘Milz’, u.a. (Tu 
9028; s.u.). - Iir.Jav. spdrazan- (NomSg °za) m., khot. spuljei, 
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mp. spurz, np. sipurz, mp. spul (SW-iran. *sprdan-), yidgha 
spdrzd usw. 'Milz5 (P. Horn, GIrPh I 2,18,56, Eil, Fs Nobel 51 
und Anm. 9, Bai, Dict 415b). - Idg. Erbwort für 'Milz’, von 
dessen Fortsetzern lat. lien (Vihen < *[sp]lihen, Sommer- 
Pfister 147), gr. oTrÄfiv, serb.-ksl. slezena den iir. Formen noch 
am nächsten stehen. 

Das idg. Grundwort hat sich durch Assoziation mit bedeutungs¬ 
verwandten Wörtern, Dissimilationen und Metathesen (s.o. ni. 
*Iispä~), auch durch tabuistische Entstellungen (vgl. die Lit. bei 
Frisk II770, Chantraine 1039b), in stark voneinander abweichenden 
Formen fortgesetzt (wie z.B. lit. bluznis, lett. liesa < *Iielsa [Fraen- 
kel 52a], mbret. felc'h). Ved. plihdn- steht vielleicht iran. *sprdzan- 
zunächst: mit -i- (statt *pli°y s. Yäjn plihan~) nach snihän- 'Rotz’ und 
-li- < *-/- (sowie fallweise Schwund von *s- in der vor-indoiran. 
Form *spjzhdn-\ Hoffrn, MSS 18 (1965) 27 Anm. 29 = HoffmA 451 
Anm. 29; oder war pli° als *(s)pli(H)ghen- (wegen lat. *lihen) von 
*spjghen- (jav. spsrazan- usw.) leicht verschieden? Vgl. R. L. Turner, 
BSOAS 18 (1956) 452 = CollP 379, Kli, LautgEt 210 Anm. 5, Altarm- 
Verbum 166, Puhvel 1232, J. A. Hardarson, MSS 48 (1987) 134 Anm. 
3; ältere Lit. in AiGr I 19, KEWA II 385 f., Frisk, a.a.O. 

pliya- (plühä-\ s.u. PRÄ Y\ o. II 182. 

PLU, s, PLA V. 

plüsi- m. Floh (RV [1,191,1], MS, VS +; Bed.-Bestimmung nach 
J. Bloch, MSL 22 [1921] 239fT. = KS 78ff.). - Mi., nu., dard., 
ni.; s.u. - Iir., vgl. yidgha friyo (*frusi-kä-), buddh. sogd. ’ßs’h 

(*frusä-)y pasto wraza (*frusä~) 'Floh’, u.a. (Gersh, Gramm 50, 
Morg, Shughni 33b, TuAdd 9029, Skj, CompLI 400). - Idg. 
Erbwort für 'Floh’. Neben *plus° (plüsi- usw., arm. low) stehen 
Variationsformen wie *pusl° (> lat. pülex)y *psul° (gr. iJh3AAa), 
stärker abweichend ahd.flöh, lit. blusä, russ.-ksl. bfocha, cech. 
blecha u.a. 'Floh’; „die vielen Varianten beruhen auf euphe¬ 
mistischer, spielerischer od[er] volksetymologischer Verdre¬ 
hung“ (Frisk II1141, mit Lit.). Auch in den rezenteren indoar. 
Sprachen finden sich Variationen wie *pruci-, *pricu-y *prisu-y 

*präsu- (Tu 9029.3-6, 14711.6). 
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S. auch Rasmussen, Morphophon 169. - Direkter Bezug auf PR OS 
(AiGr I 219, II 2,34 [plüs-i— °prus-, *preusH]) bzw. auf das nicht 
verwertbare PLOS 'brennen5 (AiGr II 2,296 [mit weiterer LitJ; o. 
II 193) ist ganz unwahrscheinlich. 

psäras- n. umstrittenes RV-Wort, zumeist als 'Genuß, Ge¬ 
schmack, Freude5 aufgefaßt; dazu devä-psaras-, etwa: den 
Geschmack der Götter findend, den Göttern mundend (RV), 
mddhu-psaras-y wenn: Honig genießend (RV 4,33,3), su-psä- 

ras-y wenn: mit schönem Genuß (RV 8,26,24), sowie RV 
1,168,9 sa-psarä- (NomPl °räsas, AiGr II 1,96,301, III 282), 
etwa 'Genosse5 (~ 'Genuß5, wie im Nhd.; GeRV 1246, ad 9c). - 
Sofeme richtig als 'Genuß5 bestimmt, dann zu aav. fsdratü-, 

wenn 'Freude, Genuß5 (HumbElfSkj, Gä II124; anders Nar- 
ten, YH 188 [mit Lit.]), khot. ssarr- 'erheitern, aufheitem5 
(Emm, SGS 130, mit Lit.; Bai, Dict 407b). 

Zur Auffassung als 'Genuß5 u. dgl. s. die Lit. in KEWA II 388, 
oben I 90; iir. *psar° (iran. *fsar° [Emm, a.a.O.]> *fsr-a° > *fsra° 
[Narten, a.a.O. 186 Anm. 72]) wurde weiter zu PSÄ (*ps-ar : *ps-ä) 
gestellt (WH II458, mit Lit.), doch s.d. - Andere Interpreten deuten 
p° als 'Gestalt5 (Lit. in KEWA II 388; pkt. °cchara- „rüpa-", Pischel, 
Gramm 225) bzw. als 'Sprung5 (~ gr. ipccAXco 'lasse [eine Saite] 
springen, schnelle5; Thi, GrammKat 536 Anm. 10). 

Dazu psür-y s.d.? 

PSÄ kauen, aufzehren (AV [psähi, psätu] +); psätä- gekaut, 
gegessen, verschlungen (Käth, Br; Lex. 'hungrig5). - Mi., 
singh., pä. chäta- hungrig, u.a. (Tu 9033). - Vgl. BHAS1. 

Zum lautl. Prozeß (idg. *bhs-eH [vgl. AnttSchweb 5,59] > iir. 
*bhs-ä > *bzh-ä > ved. ps-ä) s. Mh, LI 119. Da im Iran. *bzh- wohl 
als *bz- reflektiert würde, ist die prinzipiell nicht wahrscheinliche 
Zusammenstellung von ps-ä mit *ps-ar in psäras- (welchem, wenn 
es 'Genuß5 bedeutet, iran. *ßar° *fsr° entspricht) abzulehnen. - Auf 
idg. *bhs-eH werden, semantisch nicht überzeugend, Formen für 
'zerreiben, schaben5 in anderen idg. Sprachen, wie gr. xj/fjv 'reiben, 
schaben, kratzen5, ij/copot; m. 'Brocken, Bissen5 usw., bezogen. S. WH 
II 458, Frisk II 1135f., Chantraine 1291a; berechtigte Skepsis bei 
Bee, Spr 18 (1972) 126. 
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psu- : in den rigved. Komposita ä-psu- 'ohne Lebenshauch, 
ohne Lebenskraft’ (RV 7,4,6), arunä-psu- 'mit rötlichem 
Atemhauch’ (von der Morgenröte; RV), ähruta-psu- 'dessen 
Atemhauch niemals stockt’ (RV 1,52,4; 8,20,7), rta-psu- 

'dessen Atemhauch das Rta ist’ (RV 1,180,3), prusitä-psu- 

'von besprühtem Atemhauch’ (RV; o. II192, Thi, GrammKat 
539), visvä-psu- 'ganz aus Atemhauch bestehend’ (RV), vrsa- 

psu- 'den Atemhauch von Stieren habend’ (RV); zur Bestim¬ 
mung von °psu- als 'Atemhauch’ s. Thi, Fs Schubring lff. = KS 
72ff. - Ved. °psu- dann als *°bzh-u- < *°bhs-u- zu BHAS2. 

Andere Interpreten fassen °psu- als "Nahrungsmittel’ (PSÄ) auf 
(AiGr 176; noch anders I 82, s. auch II 2,936); gegen Herleitung aus 
*-psu- (o. I 433, II 109) richtig AiGr I2 Nachtr 44 (trotz Bur, JRAS 
1969, 115f.). Besprechung mehrerer Altemativdeutungsvorschläge 
bei Renou, EVP 3 (1957) 29 (einschließlich *°vsu-, wogegen zutref¬ 
fend Thi, GrammKat 539 Anm. 19). - Mit ved. °psu- Atemhauch’ 
ist gr. *psu° {*bhs-u°) in ijjüxh f "Hauch, Atem, Leben(skraft), Seele’ 
zu verbinden; s. zuletzt Thi, GrammKat 539 und Anm. 17f., mit Lit. 

psür-, nur RV 10,26,3 psür-as (AkkPl; oder AkkSg von psuras- 

[Nowicki 83]?). - Unklar. 

Vermutungen zur Bedeutung (,,nourriture[s]“, Renou, EVP 15 
[1966] 153) und zur Herkunft (~ psäras-, AiGr II 2,58, mit Lit.) 
führen nicht weiter; so bleiben „Stammbildung, Bedeutung, Ety¬ 
mologie unbekannt" (Schi, Wn 33). 

°psnya- (visvä0), s. stäna-. 

PH 

phät krach!, phät kar krachen (AV +); vor Vokal-Anlaut phäl 

(< phäd), AV + phäl iti (AiGr 1222,327). - Lautnachahmend 
(AiGr II 1,7); ähnliche Onomatopoetika im Ni., bg. phar, 

pharphar 'flapping’, usw. (Tu[Add] 9038). 

PÄWspringen, galoppieren: belegt nur in RV 8,69,13 äphänayat 

'setzte in Galopp’, 4,40,4 pämphanat 'im Sprung nehmend, 
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springend’ (Renou, EVP 15 [1966] 166, Jamison, -äya- 86), 
RV-Kh pamphanat- 'springend’. - Dard., ni., khowar phonik 

'tanzen5, singh. paninavä 'springen5, u.a. (Tu 9044). - Iir.? 
Bai, AM 7 (1959) 20 (mit Lit.), Dict 212a, 259b schließt PHAN 

(< *phan) an iran. *fan 'to move5 in khot. paphan- 'to rejoice5, 
nasphan- 'to come out5 u.a. an. 

Herkunft von PHAN aus *phan bleibt gewiß denkbar; doch ist 
die Zusammenstellung mit iran. Jan (s. auch khot. sphan- 'to move’ 
< *sp[h]and-, Bai, Dict 437b) semantisch nicht überzeugend. Über¬ 
legungen zu „IE (s)p(h)en- .... possibly (s)p(h)en-d-u bei Bai, Dict 
212a (~ ved. spand 'zucken’, Emm, SGS 136, KEWA III 536). - 
Einen weitgehenden Prakritismus nimmt Hiersche, Asp 158 für RV 
PHAN an: phanati (so nur Gramm, Lex) < *sprnati < *sprnäti (~ 
urind. *spai\'] 'sich lebhaft bewegen’); in KEWA II 390 und bei 
Hiersche, a.a.O. über andere DeutungsVorschläge aus indoar./idg. 
und aus nicht-idg. Quelle (so Kui, PMW 160, Fs Kirfel 172f.; vgl. 
Hiersche, a.a.O. 159). 

phand-m. Rahm, Schaum (TB);phänay0 abschöpfen, abrahmen 
(Läly; Jamison, -äya- 86 Anm. 17), phänita- n. verdickter 
Pflanzensaft (Sü +), phäntä- n. Butterflocken, die beim Aus¬ 
rühren des Rahms sich bildenden ersten Flocken (SB, Kaus). - 
Mi., ni., pä. phänita- n. 'sugarcane juice5, pj. phanphanäunä 

'to foam, boif, u.a. (Tu 9045, 9070). - Unklar. 

Referat der Deutungs Vorschläge in KEWA II391; s. auch Hiersche, 
Asp 167. - Beachtung verdient der Anklang an phena-, aber nicht 
im Sinne einer mundiden Variation (Lit. in KEWA II391,399), son¬ 
dern wegen der Möglichkeit, daß die Ursprungsform von phand- 
danach umgeformt sei; dieses war wohl primär, gegenüber denomi- 

nativem phänayphänita-, *phän-ta- und auch ni. *phanati *boils’ 

(Tu 9045). 
Über phana- 'Schlangenhaube’ u.dgl. s. JüS s.v. phatä-. 

[PHÄR: Angesetzt wegen RV 10,106,7 parpharat; dieses steht 
zusammen mit Wörtern wie parpharikä (Str. 6; o. II 98) und 
pharivä (Str. 8), die ebenfalls auf PHAR bezogen wurden, in 
den unübersetzbaren Strophen 6-8 von RV 10,106 (vgl. die 
Kennzeichnung durch GeRV III 325, 326, Renou, EVP 16 
[1967] 74, o. 1657). Die Belege sind (trotz Hiersche, Asp 156, 
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KuiAryans 42f.) sprachgeschichtlich unverwertbar. - In Str. 
2 der Hymne begegnet phdrvara-, s.d.]. 

phdrvara- (LokPl °resu): nur in RV 10,106,2, einer im Gegensatz 
zu Str. 6ff. dieser Hymne (s. [PHAR]) nicht ganz Unverstand* 
liehen Strophe. J. Narten, Spr 32 (1986) 42 erwägt 'schwel¬ 
lend’ (vielleicht Polsterung im Pferdegeschirr); vgl. zum 
Etymon s.v. prapharvf-. 

Zu früheren Versuchen s. KEWAII392, Hiersche, Asp 156f.; vgl. 
KuiAryans 23, 46. 

PHAL bersten, auseinanderplatzen, entzweispringen (BauSS, 
Pan, ep. +). - Mi., ni., p&.phalati'sp\its\phälita- 'split’ u.a. (Tu 
S. 508b, s.v. PHAL). - Hierher vielleicht phala- (s.d.); vgl. 
auch phälaka-. Über ep. + PHAL2 'gerinnen’ s.u. phäla-, 

phäl, s, phäL 

phäla- n. Frucht, Baumfrucht (RV +), a-phalä- ohne Frucht 
(RV +),phalin- früchtetragend (RV +),phälavant- dss. (AV +), 
su-phäla- fruchtbar, gute Frucht bringend (RV +), phali-kar 

Körnerfrüchte reinputzen (AVP, Br +). - Mi., nu., dard., ni., 
pä. phala- n. Frucht, usw. (Tu 9051 [mit Verweisen], TuAdd 
9051, 9057). - Wohl mit der Verbalsippe PHAL('2) 'gerinnen, 
sich verdichten, sich verdicken’ zu verbinden (s. PHAL), die 
H. Lüders, KZ 42 (1909) 201 ff. = Phillnd 185ff. nachgewiesen 
hat; dazu prapharvfvielleicht phdrvara- (J. Narten, Spr 
32 [1986] 41). 

Die Herkunft von indoar. phal°/phar° ist nicht geklärt. Wenn Siebs’ 
Gesetz zutrifft (s. Mh, LI 92 Anm, 13, Szem, Einführung3109f. [mit 
reicher Lit], 152), könnte idg. *sphel aus *s-bhel (zu *bhel 'schwellen’, 
z.B. in lai.flös 'Blume, Blüte’, folium 'Blatt\follis 'Lederschlauch’, s. 
WH I 518, 524) erwachsen sein. Zu älteren indogermanistischen 
Deutungsvorschlägen s. KEWA II 394, m 766, Hiersche, Asp 165. 

Später belegte Bedeutungen von ph° wie 'Pfeilspitze’ (KauS +), 
'Gewinn, Ergebnis’ (Sü +), 'Hode’ (ep. +) erklären sich aus 'Frucht’; 
gesonderte Erklärungen (s. KEWA II 394) sind nicht angebracht. 
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Dravid. Ursprung des früh belegten Wortes ist, auch von der 
Semantik her, wenig glaubhaft. Doch plädiert ein beträchtlicher Teil 
der Forschung dafür (s. die Lit. in KEWA II 394 Anm. *; AiGr I2 
Nachtr 67, Hiersche, a.a.O. 166, DED2 357a, Lubotsky, System 74). 

phdlaka- n. Brett, Latte, Bank, Blatt (Br +). - Mi., nu., ni., pä. 
phalaka-n. Brett, usw. (Tu[Add] 9053f.). - Nicht völlig geklärt. 

Ob zu PH AL 'bersten’? Vielfach werden PHAL und phdlaka- 
(„* Abspaltung“?)) auf idg. *(s)p(h)el 'spalten’ zurückgeführt (wozu 
Wörter für 'Brett, Diele’ wie an. fjgl, russ. pol gehören sollen), s. die 
Lit. in KEWA II 393 und bei Hiersche, Asp 149f. - Jünger belegte 
Bedeutungen von aia. phalaka- wie 'Spielbrett’ (ep.), 'Schreibtafel, 
Maltafel’ (kl. +), 'Schild’ (ep. +) lassen sich aus 'Brett’ verstehen; 
wird durch ph° 'Schild’ nahegelegt, daß iran. *spara- (Hinz, NÜ 
226), mp. spar, np. sipar 'Schüd’ mit phdlaka- (*sp[h\alaka-) urver¬ 
wandt sei (anders Bai, Dict 65b, 228b)? - Späte Wörter wie buddh. 
phara- n., Lex. sphara(ka)- m. 'Schild’ gelten als Entlehnungen aus 
iran. *spara-(s. Hiersche, a.a.O. 149 Anm. 17,KEWAIII541,Tu9054, 
TuAdd 13819a). 

Nicht-idg. Ursprung von PHAL (s. die Lit. in KEWA II 393) ist 
nicht wahrscheinlich (vgl. auch Hiersche, a.a.O. 150 Anm. 19). - Zu 
einer früheren Deutung von phdlaka- s. AiGr I 266. 

phaligänur °äm AkkSg (RV 1,62,4; 1,121,10; 4,50,5; 8,32,25). - 
Nicht einmütig übersetzt. 

Zu den vorliegenden Deutungen s. ausführlich Hiersche, Asp 
152fF. (mit Lit.), der für 'Riegel, Verschluß’ plädiert; ph° soll mit Up + 
parigha- m. 'eiserner Türriegel’, pä. parigha-, paligha- u.a. zusammen¬ 
gehören (Hiersche, a.a.O. 153 f.. Tu 7806; Vorschlag einer Ausgangs¬ 
form *spalika- [?] bei Hiersche, a.a.O. 154). Wieder anders Renou, 
EVP 15 (1966) 64 („barreur“). - Schwerlich bedeutet ph° 'Kristall’ 
und gehört mit Up + sphatika- m. 'Kristall’ zusammen (s. die Lit. 
in KEWA II 395, ÜI 540; Hiersche, a.a.O. 154). 

phalgü-1 Adj. rötlich, hellfarben (YV +); phälguna- hellfarben 
(YV; AiGr II 2,485f.). - Mi., ni., vgl. bg. phä(u)g Yed powder 
thrown during Holi [festival]’ usw. (s. Tu[Add] 9062). - Nicht 
überzeugend erklärt. 

Eine alte Zusammenstellung ist die mit lett. spulguöt 'glänzen, 
funkeln’, nd. flinken 'glänzen’ usw. (s. die Lit. bei Fraenkel 858b, 
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Hiersche, Asp 148f., KEWA Iü 545, R. Normier, IF 85 [1980(81)] 68 
Anm. 102); anderes in AiGr II 2,545. - Für mundiden Ursprung Kui, 
PMW93. 

Nicht zu sichern ist Anschluß an iranische *s/?a?g-Fortsetzer wie 
sogd. ’spryk 'intelligent5 („*brillant“? S-W, briefl.) oder man. mp. 
'spyxtn 'to be light, bright, radiant5 (*sparg, W. B. Henning, BSOAS 
12 [1947] 46f. = SelP II 280f.; Hinweis MacKenzie). 

Zur Farbbezeichnung gehören wohl Br phalgu, phalgväu f. Du. 
(AiGr II 2,467,493), AV + phälguni- f. Name eines Doppel-Mond¬ 
hauses, SB 4- phälgunä- zum Mondhaus ph° gehörig (Mn + Bezeich¬ 
nung eines Monats), pä. phagguna- m. Februar-März, usw. (Tu[Add] 
9065, 9075); Krick 30 Anm. 59. - S. auch u. JüS zu phalgu- 'Ficus 
oppositifolia5. 

phalgu-2 Adj. schwach, winzig, nichtig, nichtssagend, dürftig, 
gering, klein (RV [4,5,14 phalgvena, wohl Augenblicksbildung 
für InstrSg f. *phalgvä; Hoffm, MSS 8 (1956) 7 = HoffmA 
389], AVP [phalgu-mani- kleines Amulett], SB [phalgü-präsaha- 

von geringer Stärke], ep. + [Hoffm, a.a.O.]). - Mi., dard., pkt. 
phaggu- wertlos, kraftlos, saftlos, u.a. (Tu 9064). - Nicht 
erklärt. 

Vielfach mit lit. spilgti 'infolge Lichtmangels verkümmern, abster¬ 
ben (von Pflanzen), schlechtes Aussehen bekommen (von Men¬ 
schen)5 verbunden, s. die Lit. bei Fraenkel 870a, Hiersche, Asp 147; 
die weitere Zusammenstellung mit gr. (pEAyüvei* AouveteT, AtipeT 
Hes. ist „in jeder Hinsicht anfechtbar! ]“ (Frisk II 1000 [mit Lit.]; 
s. auch Chantraine 1185bf., LambAdj 959). - Bei Hiersche, a.a.O. 148 
ein positiver Vorschlag (idg. *spel-g 'spalten5; a.a.O. [und Anm. 9] 
Referat der Versuche, ph° aus dem Proto-Munda oder dem Dravid. 
herzuleiten); Tu, a.a.O. weist auf “other 'defective5 words” wie 
phakka-, *phikka- usw. (Tu 9037) hin. 

phalla-, phala- (Beiwort der Sonne), s.u. bhalläksa 

phänita- phäntä-, s.u, phanä-. 

pharivä, s. [PHAR]. 

phala- m. Pflugschar (RV, AV +; Woj, AcOHung 42 [1988] 334), 
sphäla- m. dss. (buddh.); su-phala-, °phälä-m. gute Pflugschar 
(AV [= MS]). - Mi., nu., dard., ni., pä. pkt. phäla- m. n. Pflug- 
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schar, usw. (Tu 9072 [mit Verweisen]). - Iir., vgl. np. supär, 

iskasmi uspir (*spätya-?), waxi spündr Pflug, u.a. (P. Horn, 
GIrPh I 2,74,81, Morg, Voc 68, Shughni 74bf.). 

Etwa als „* Aufreißer, Bersten-Macher41 zu PH AL 'bersten’ (dage¬ 
gen Kui, Fs Kirfel 156)? Der Zusammenhang mit iran. *spär° erfor¬ 
dert für phala- Herkunft aus iir. *sp(h)aRa- (und für PH AL aus 
*sp[h]aR1)) vgl. Hiersche, Asp 149f., mit Lit. (idg. *spel 'spalten’; 
s. auch Ghilain 97). Nicht-idg. Ursprung von phala- ist wegen np. 
supär usw. nicht erwägenswert (s. die Lit. bei Hiersche, a.a.O. 150 
Anm. 19 [dazu Kui-Aryans 14; vgl. auch Tu, a.a.O.]); für PHAL 
bleibt die Annahme prinzipiell erlaubt (Lit. in KEWA II 393; 
Hiersche, a.a.O. 149f. Anm. 18f.). 

phälphäl, s.u. bälbalili. 

phena- m. Schaum, Feim (RV +), sü-phena- mit gutem Schaum 
(TS). [Auf einer Fehllesung beruht sphena- bei Renou, GrVed 
61]. - Mi., nu., dard., ni., pä. phena- m., aSkunpiere (*phena-) 

Schaum, usw. (Tu 9108 [s.u.], mit Verweisen; TuAdd 9108). - 
Iir., vgl. np JTn Rotz, finak Schaum auf dem Meer, oss.Jynk/ 

flnkce Schaum (*finakä~), u.a. (Abaev I 498f., Hiersche, Asp 
161f. [mit Lit.], F. Thordarson, Fs Humbach 505, CompLI 
464). - Urverwandt mit lit. spaine Schaum, Schaumstreifen auf 
dem Wasser, serbokroat. spjena Schaum, aksl. pena Schaum, 
Welle, u.a. 

Daneben Formen mit -m-Suffix wie lat. spüma Schaum, Gischt, 
ahd. feim Schaum, Feim (WP II 681, Pok 1001, Hiersche, a.a.O.); 
es ist wohl von *(s)pHoi-n° (~ *~m° aus älterer *-men-Ableitung?) 
auszugehen (s. Lubotsky, System 86f., Rasmussen, Morphophon 62, 
196,201, Schrijver, Refl 270). - Die Existenz von aia. (später) phena-, 
pä. phena- usw. (s.o.) sowie neuindoarischer Fortsetzer von *phenja-, 
*phemsa- soll das Einfließen eines nicht-idg. Lehnwortes in das iir./ 
idg. Erbwort ph° erweisen [?] (Kui, Fs Kirfel 143f. und früher [s. 
KEWA II 399]; Tu 9108); vgl. auch phanä-. 

B 

BAÄIH stärken, anwachsen lassen (Kath, MS, Br [bamhayate]); 

bädhä- stark, dicht (RV; badha-srtvan- kräftigen Ganges), 
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m-bädha- hineingezwängt (RV 1,106,6), äva-bädha- hinab¬ 
gezwängt (Käth +), u.a. (AiGr II 2,557; s. Hoffm, KZ 79 [1965] 
180 = HoffmA 171 [vgl. BÄDH]). - Mi., dard., ni., pkt. bädha 

törwäll öärdick, u.a. (Tu S. 514a, s.v. BAMH; s. bes. bahü-). - 
Iir., vgl. aav. ddbqzaiti festigt (Y 44,6), ddbqzah- n. Festigkeit 
(Y 47,6), jav. bqzah- n. Dicke, Festigkeit, buddh. sogd. öß'nz, 
sariqöll dhvez dick, u.a. (hierher, trotz iran. V-Anlaut? Vgl. 
Kui, AcOr 17 [1939] 51, Henning, BBB 124a = SelP I 538a, 
BSOAS 11 [1946] 738 = SelP II 256, Bai, Dict 270b, Kel-Pir 
II262, Nowicki 166f. [mit Lit.], HumbElfSkj, Gä II151,195). - 
Idg. *bhengh, vgl. gr. Tta%oc; n. Dicke, Stärke (wohl für *penkhos 

~av.[cßbqzah-),an. bingrHaufen,u.a.;v.a. *bhngh-ü->bahü-, 

wo zu Weiterem. 

baka-, s.u. baläkä-, u. II 216. 

bäkura-, nur RV 1,117,21 °renä InstrSg: etwas, womit man bläst; 
etwas, woraus ein Schlauch gefertigt wird (GeRV I 159, ad 
21c). Dazu RV 9,1,8 bäkura- (drti-) 'aus bäkura- gemachter 
Schlauch)’. - Nicht klar. 

Es ist nicht ermittelt, ob in b° ein Pflanzenname (Renou, EVP 8 
[1961] 48) oder die Benennung eines Tieres vorliegt, aus dessen Fell 
dieser Schlauch hergestellt werden konnte („Kranichbalg" nach 
W. Wüst, Fs Turner I 338f., s. auch 7 [1961] 127 [doch vgl. 
Thi, SII 1 (1975) 22]; s. andererseits dard.-ni. Wörter aus *böra- 
[< bäkura-1] für '[sack, bag] made of goat’s or camel’s hair*, Tu[Add] 
9320). - Andere sehen in b° eine Lautnachahmung (~ bekurä-; Uhl 
184b, KEWA II 401), wobei vielfach an nicht-idg. Ursprung gedacht 
wurde (s. schon AiGr I 184; Kui, PMW 93f., KuiAryans 19). 

bajä- m. etwa: ein gegen Dämonen hilfreiches Kraut (AV[P]; s. 
ZyskHealing 51,169). - Unklar. 

Nicht-idg.? S. schon AiGr 1184; Kui, Fs Kirfel 145 (~ bälbaja-), 
doch vgl. KuiAryans 61. 

bat fürwahr, sicherlich (RV [vor i° baß), bala kar feststellen, 
sicher machen (RV 8,80,1; Hoffm, MSS l2 [1956] 60=HoffmA 
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355). - Dazu vielleicht aav. bä 'wahrlich’ (Y 35,5; s. Narten, 
YH 108 Anm. 86), jav. bä, bäöa, böit Partikel der Beteuerung. 

Vgl. AiGr I2 Nachtr 92, Fraenkel 41b, weiteres in KEWA II 402; 
strikt gegen bat ~ aav. bä Kel-Pir II170. Ved. bat, *bad-ä können für 
*bädy *badä, mit sekundärem Retroflex in diesem Ausruf der Beteue¬ 
rung, stehen (s. Hoffm, a.a.O. und ZDMG 110 [1960] 176 = HofFmA 
131; vgl. ferner J. C. W[right] in Tu 9121). - Unerweislich ist nicht- 
idg. Ursprung von b° (gegen AiGr I 177, 184, KuiAryans 27). - S. 
bhala. 

Ibatürins. v atu rin-]. 

bandä- Adj. verstümmelt, verkrüppelt (AV +); vandä- gestutzt 
(AV 12,4,3 = AVP 17,16,3 vandäyä InstrSg f./käth 15,4 = 
MS 2,6,5 vandä NomSg f.), ä-vanda- nicht schwanzlos (SB); 
vielleicht hierher auch AVP 8,7,2 vända- Bezeichnung einer 
Schlange (Hoffm, Diss 548, 549). - Ni., hi. bär schwanzlos, 
gestutzt, usw. (Tu 9124.1; s.u.). - Nicht klar. 

Reiche Lit. bei Hoffm, a.a.O. 544ff.; s. auch Kui, PMW 95ff, 
KEWA II403. - Vielleicht sind die Formen mit v° primär; Deutungs¬ 
vorschlag bei Hoffm, a.a.O. 552ff. (*vrnda- ~ vrandins.u. VRAD). 
Von primärem v° geht auch Ted, JAOS 65 (1945) 86a und Anm. 30 
aus, der einen viel zu weitgehenden Prakritismus (b° < vrddha- 
'geschnitten’) behauptet. 

Unter der Annahme nicht-idg. Herkunft (s. schon AiGr I 184) 
wurde b° mit pändaka- vermittelt; Fortsetzer von Nebenformen 
wie *bandha-, *badd(h)u*bänta- u. dgl. (Tu 9124.2fF., TuAdd 
9124.2.4) sollen auf “a series of words ... expressing a defect ... 
whether of Mu[nda] ... or Drav. origin” hinweisen (Tu 9124, mit 
Lit.). - Iran. *vanda- (oder *vanta-\ das Tu, a.a.O. heranzieht (s. 
Bai, Dict 377b), ist nicht anzunehmen (Emm[-Sk] I 110). 

batänur in RV 10,10,13 batö batäsi „ein b°, du b°, bist du“; 
ein Wort der Beschimpfung oder Enttäuschung, das YamI 
ihrem Bruder, der den Inzest verweigert, zuruft. - Der hier 
verwendete VokSg bata wird in weiteren Belegen (Br +; 
jünger auch vata\ pä. vata 'alas!’) als eine Inteijektion des 
Bedauerns, Erstaunens u.a. gebraucht. 
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Vergleichbar ist are, urspr. VokSg von ari- (o. 1112), als Inteijektion 
(GeRV III136). - Daneben bleibt erwägenswert, daß die Inteijektion 
bata primär und daß einmaliges batä-s daraus substantiviert sei 
(AiGr II 1,5). 

Die vorgeschlagenen Deutungen beziehen sich z.T. auf primäres 
bata 'ach!’ (onomatopoet., vgl. gr. ßaTtoXoyeoj plappere’); die Mehr¬ 
heit der Interpreten geht von bata- (—VokSg bata) aus, als 'Schwäch¬ 
ling’ (s. die Lit. bei Frisk 1226, III50), als Fortsetzer von *vatd-=iran. 
*vata- (khot. bata- 'klein’, mp. wad, np. bad 'schlecht’, Bai, Dict 
267b), u.a. (s. KEWA II 404). 

bädara- n. die eßbare Frucht von Zizyphus jujuba (YV +), 
badara-saktü- m. plur. ein Gericht aus 6Ö-Friichten (MS +); 
badarl- f. Zizyphus jujuba (SrSü H-). - Mi., dard., ni., pä. badarf- 

f. Zizyphus jujuba, usw. (Tu[Add] 9125). - Unklar; Fremd¬ 
wort? 

S. schon AiGr I 184; auf dravid. Wörter für 'Baumwolle’ (~ Lex. 
badarä-, badarl- f. *the cotton shrub’) weist A. Master, BSOAS 12 
(1948) 347 hin. - Weiteres in KEWA II 404. 

badva- n. Menge, große Zahl, wohl: zehn Milliarden (Käth, Br +; 
wahrscheinlich auch in AV 13,4,45 badva- für überliefertes 
bäddha-, F. K. Johansson, Fs Jacobi 431 Anm. 1 [mit Lit.], 
AiGr III 376); badva-sas in je zehn Milliarden (Br). - Unklar. 

Nicht überzeugende Deutungen (als idg.-aia. Erbe, als Hypersans¬ 
kritismus, als nicht-idg. LW) referiert KEWA II405. - Ist der Anklang 
an padma- 'zehn Milliarden’ (o. II 79) Zufall? 

Br, SrSü badvan- m. 'causeway’ ist Korruptel für (Un) padvan- 
'Weg’ (s. die Lit. in KEWA III 766). 

badhirä- Adj. taub (RV +), - Mi., nu. (-dard.), ni., pä. badhira 

nep. bairo taub, usw. (Tu 9130fF. [s.u.], TuAdd 9130). - Nicht 
klar. 

Schwerlich zu BAN DH, trotz ZimmerAiL 378 Anm. *, Bur, Skr 
149, o. II 181. - Nicht auszuschließen ist Erbzusammenhang mit 
air. bodar u.a. 'taub’; die Grundform mag in einer der Folgespra¬ 
chen durch Einfluß bedeutungsnaher Wörter verändert worden sein 
(vgl. KEWA II405, Vendryes B-65 [kelt. *bodaro-l]; Lehmann 65b). - 
Protomundid nach Kui, PMW 102 (der aus Formen wie hi. bahilä. 
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nep. bahilo Darren, sterile’ wohl unrichtige Folgerungen zieht [mit 
KEWA, a.a.O.]. S. Tu 9130,12136, vgl. auch Bur, ArchLing 16 [1965] 
77). 

BANDH binden, fesseln, zusammenbinden, festbinden (RV 
[äbadhnät], AV [badhnimas, Imp. badhänd (Goto 331)], VS 
[badhmtäm] +), Perf. babdndha (AV +), bedhür, bedhe u.a. 

(AV), Fut. bhantsya0 (Br +; s. Goto 228 Anm. 491); baddhä- 

gebunden, gefesselt (RV +); Pass. badhyate, °yämäna- (RV +), 
Raus, bandhay0 (Br +); bandhä- m. Band, Fessel (RV +), 
bändhana- bindend, n. Verbindung, Stiel (RV +), a-ban(d)- 

dhrd- ohne Reif (AV; AiGr II l2 Nachtr 82). - Mi., nu., dard., 
ni., pä. bandhati bindet, baddha- gebunden, usw. (Tu S. 515b, 
s.v. BANDH; TuAdd 1222, 9126, 9136, 9139). - Iir., jav. ban- 

daiieiti bindet, banda- m. Fessel, Bande, jav. ap. basta- ge¬ 
bunden, gefesselt (+ iran. *nai ~ ved. baddha- nay\ o. II 19), 
ap. bandaka- m. Vasall, Gefolgsmann, khot. ban-f basta-, sogd. 
ßynd-/ßyst-, parth. bnd-/byst-, chwaresm. ßncy-lßstyk- binden, 
mpvnp, band-, bastan binden, band Verbindung, Bindeglied, 
mp. bandag, np. banda Diener, usw. (Abaev I 250, Emm, 
SGS 92 [mit Lit], 92f., Bielmeier, Unters 128f., Bai, Dict 266a, 
Kel, Verbe 138 [4.1 Anm. 3], Samadi 39, Humb, CompLI 194, 
199). - Idg. *bhendh, gr. Tieiafia n. Tau, Seil (*p[h]enth-sma), ahd. 
bintan binden, got. bandi Fessel, Band, nhd. binden, Band 

usw.; s. weiteres unter bandhu-, WPII152, Pok 127, Frisk II 
492, Lehmann 71af. 

Anit-Wurzel (Stru, NuA 27 und Anm. 19); das Präsens badhnä-f 
badhm- (gegenüber iran. *bandaia°) ist indoar. Neuerung nach 
si-na- 'binden, fesseln’, Hoffm bei Kel, a.a.O. (ältere Lit. bei Joachim 
18 Anm. 20; anders Rasmussen, Morphophon 279, Gs Wackernagel 
197 Anm. 19). Über andere Kontaminationen von B° mit Synonymen 
s.o. II 32. 

bändhu- m. Verwandter, Angehöriger; Verwandtschaft, Genos¬ 
senschaft, nahe Verbindung, Beziehung (RV +), bandhütä- f. 
nahe Beziehung, Verwandtschaft (RV +), bdndhumant- Ver¬ 
wandte habend (RV +), subändhu- von guter Sippe, gute 
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Verwandte habend (RV [10,61,26 u.a, s. GeRV III 231, ad 
26b], AV), m. N. pr. (RV [10,59,8; 10,60,7.10]). - IAV, su- 

ba-an-du Name eines Prinzen aus Palästina (= RV subändhu- 

N. pr.; s. Mh, IAV 21,133b, Mythos 81). - Mi., ni., pä. pkt. 
bandhu- m. Verwandter, subandhu- m. N. pr., u.a. (Tu 9144 
[mit Verweisen], TuAdd 9208). - Zu BANDH (s.u.); ähnliche 
Ableitungen von *bhendh zum Ausdruck der verwandtschaft¬ 
lichen oder freundschaftlichen Bindung sind gr. rcevüepog m. 
'Schwiegervater, Schwager, Schwiegersohn*, altfries. böst 

'eheliche Verbindung* (< german. *band-stu-), lit. bendras 

'Teilhaber, Genosse, Gefährte’, bandzius 'Teilhaber, Partner, 
Freund’; Fraenkel 39a, Frisk II 504, Chantraine 881a, Leh¬ 
mann 62a, LambAdj 659 Anm. 13. 

Zur Ableitung s. die Vorschläge von Thi, Frdl 103 {-tu- Nomen 
*bdnddhu- Verwandtschaft’, s. auch AiGr II 2,664 [~ altgerman. 
*band-stu-, s.o.]) bzw. von Frisk, a.a.O., mit Lit. (SufFixvariation 
bandh-u- ~ *bhendh-ero-). - Unerweislich ist Zugehörigkeit des aav. 
Namens (?) bänduua- (s. die Lit. in Mh, AirN 1/31); ebenso die von 
AitÄr *badhva- (Patronym. badhva-, pw IV 220c, 302c) N. pr. - 
Über iran. *bandu- in einem Frauennamen der NÜ vgl. Hinz, NÜ 
63, mit Lit. 

Zur Semantik von b° s. besonders L. Renou, JA 241 (1953) 167ff, 
EVP 15 (1966) 35,16 (1967) 37,50,92, J. Gonda, ALB 26 (1965) lff. = 
SelStud n 400ff, B. Oguib6nine, JA 271 (1983) 263 ff., J. C. Heester- 
man, HoR 30 (1991) 299f. 

bdndhura-, s. vandhüra-. 

BAPS, s. BHAS\ 

bababä Onomatopoetikon, mit KAR zur Wiedergabe des Kni- 
stems oder Flackerns des Feuers (AitB bababä-kurvann iva 

dahati 'gleichsam b° machend brennt er*, Hoffm, IF 60 [1952] 
260 = HoffmA 41); s. bibibäbhävant-. 

babaräs.u. brbit-. 

babhasa-, s. BHAS[. 
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babhru- Adj. rotbraun, braun (RV +); babhrukä- bräunlich (SB; 

AVP, VS + bäbhruka- [MS väbhluka0- v.L] eine Ichneumon- 

Art); babhlusd- bräunlich (YV). - IAV, vgl. b/papru-nnu ein 

Pferde-Epitheton (~ RV 10,34,11 dsvän ... babhrün) in den 

Nuzi-Texten (s. Mh, Mythos 15,30,31 [= AKS 52,67,68], 

67,69). - Mi., ni., singh. bambaru, °buru 'purple or brown 

colour’ bzw. pä. babbu- m. 'Katze’, u.a. (Berger, Probl 35; 

Tu 9149). - lir., vgl. jav. baßra-m. Biber (s.u.). - Idg. *bhe-bhru-, 

vgl. ahd. bibar; ae. beofer u.a. 'Biber’ (urgerman. *bebru-\ lit. 

bebras, bebriis u.a. 'Biber’; WP II 166f., Pok 136f. 

Das 'Biber’-Wort ist von dem Farb-Adj. (s. auch ved. bdbhruka- 

als Tiemame) nicht zu trennen (s. Lit. in KEWA II 410, vgl. auch 

M. Omidsalar, Stlr 13 [1984] 129ff.). Idg. *bhe-bhru- gehört mit 

*bhruH-no- ‘braun’ (ahd. brün usw.) zusammen (s. Frisk II 1047, 

Kluge-Seebold 103a); vgl. *bhrüra- 'braun’ im Dard. und Ni. (Tu 

[Add] 9690). - Iran. Fortsetzer von *babru- 'braun’ sind nicht zu 

sichern, s. S-W, Sogdlnscr II 47, mit Lit. 

bambä- m. N. pr. (im Dualdvandva Käth = TS bambä-visvävaya- 

sau, MS bamba-visvavayasau). - Nicht klar. 

Vgl. *bamba- 'big’ im Ni. (Tu 9150)? - Nicht-aia. nach Welze 

118. 

bämbhäri- m. Name eines himmlischen Somawächters (Käth, 

VS +). - Unklar. 

Bildungsverwandt mit dem Namen änghäri-fanghari- (o. I 49; 

Kui, IIJ 34 [1991] 113) [Wrb briefl.]? 

baräsi- f. ein bestimmtes Kleidungsstück (Käth, MS, Br +; s. 

Falk, Brudersch 114f.). - Unklar. 

Wohl nicht mit bar sä- zu verbinden (s. AiGr I 57, KEWA II 

410, 413, mit Lit.). 

baru- m. Name eines Mannes (des Dichters von RV 10,96; Br +). 

- Unklar; nicht-aia. nach Welze 118. 
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barkara- m. Zicklein, Lamm (SrSü +). - Dard., ni., ks. bakar m. 
'goat’, usw. (Tu 9153 [mit Verweisen]; TuAdd 9153). - Nicht 
aufgeklärt. 

Nach Uhl 186bf. lautnachahmend, wiez.B. russ. blekotatb 'blöken’, 
nd. (> nhd.) blöken usw. - KuiAryans 57, 58 erwägt eine mundide 
Variation barka-ra- ~ *bakka- (s. *barka- 'fawn’, Tu 9152) ~ bask°, 

u. II 219. 
Hierher der Mannesname bdrku- (Patronymikon värsnd-, SB), 

eigentlich 'Bock, Ziege’: Uhl 187a, B. Heimann, Fs Geiger 151. 

bärjaha-, nur RV 1,92,4 °am, wohl 'Euter’; dazu AV 11,8,14 bar- 

jahyen. Dual, wohl: 'die beiden Brustwarzen’ (WhiLanm 648). 
- Nicht klar. 

Eine verbreitete Auffassung geht von früh-indoar. *b(h)arzha° 

aus, das vor suffixalem -ha- (*-bha-l) die Behauchung in *%h° ver¬ 
loren habe (*b[h]arzha° zu *bhelgh 'schwellen’ oder *bhergh 'hoch’); 
s. die Lit. in AiGr I 128, 251, II 2,747,931. - Bai, Fs Pagliaro I 146 
vermittelt bärja0 (< *bdrha- oder *marha- vor -ha-, vgl. AV barjahye 

— AVP majjahye) mit mal ha-. - Nach KuiAryans 47 weist °ha- 

auf mundiden Ursprung. 

barbara- (varvara-) Adj. kraushaarig (Käth 25,7), barbarin- mit 
krausem Haar (kl.). - Mi., ni., pkt. babbari- f. 'a way of dressing 
the hair’, pj. bäbriyä f. plur. 'faqir’s long dishevelled hair’, u.a. 
(Kui, PMW 31, Tu 9158). - Nicht klar. 

Die mi. und ni. Fortsetzer weisen wohl auf primäres b° hin. ~ Von 
v° gehen einige Deutungen aus (s. Uhl 275b, AiGr II 2,216), die 
ved. urvarä- 'Werg, verworrene Masse von Fasern, Kraushaar’ (das 
es nicht gibt, Bur, JRAS 1984, 209 f.; oben I 229) und gr. ouXog 
'kraus, zottig, wollig’, wenn (?) aus *foAfo-<; (doch s. Frisk II 444f., 
Chantraine 837a), an varvara- anschließen. - Eine Munda-Kombi- 
nation bei Kui, a.a.O. 

Über barbara-C) 'stammelnd’, m. plur. 'Nicht-Arier, Barbaren’ 
usw. s.u. balbalä, brbü-. 

barsä- m. Knoten (Käth, TS, Br; Thi, ZDMG 92 [1938] 48ff. = 
KS 338ff.); barsa-naddhi- f. Binden eines Knotens (AitB; o. 
II 31). - Wegen -rs- wohl kein aia. Erbwort. 
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Für Entlehnung schon AiGr I 184; nach Thi, a.a.O. [und HS 105 
(1992) 14 Anm. 2] aus iran. Quelle wie bärsva-„ brsi-. - Lautgesetz¬ 

liche (?) Entstehung aus idg. *uolsö- (~ nhd. Wulst usw. [?]) erwägt 
Bur, Fs Palmer 40f. (mit Lit.). 

bärsva- m. Zahnfleisch (Käth, VS +); dazu der Gramm.-Termi- 
nus barsvya- am Zahnfleisch gebildet (AiGr I2 Nachtr 96, mit 
Lit.). - Wohl Lehnwort. 

Iranisch nach Thi, ZDMG 92 (1938) 47 ff., 50f. = KS 337ff, 340f., 
HS 105 (1992) 13f.; vgl. jav. barasman- n. Grasbündel, Zweigbündel, 
Unterlage, Polster, barazis- n. Kissen, Polster (s.u. II 214), s. auch 
brsi- und barsä-. Zur Semantik vgl. noch pitha- 'Stuhl, Sitz’ (o. 
II 136) ~ guj. pidhiyü n. 'Zahnfleisch*, u.a. (Tu 8222.1). - Zu ande¬ 
ren Deutungen s. Thi, a.a.O., KEWAII413f.; lautgesetzliche (?) Ent¬ 
wicklung aus idg. *uöIsuo- (gr. ouAov n. 'Zahnfleisch*, doch s. Frisk 
II 444) nimmt Bur, Fs Palmer 40 an (s. auch bar sä-). 

BARH kräftigen, groß machen, fest machen (RV [7,31,12 barhayä 

säm 'ich will stärken’; 1,53,6 u.a. nibarhay0 'niederstrecken’, 
s. Joachim 114, Jamison,-äya- 97 f.] +; ab SB °brmha- 'befe¬ 
stigen5, nach drmha- 'festmachen5 [o. 1706] umgebildet, Goto 
215 [mit Lit.]); Perf. babarha (AV 9,3,3), babrhänä- (RV 5,41, 
12); Aor. ni barhih, ni barhit (RV; zu nibarhayNarten, Aor 
179, Jamison, a.a.O. 98); päri-brdha- fest, stark (SB +; ~ kl. 
°vrdha- 'Herr5, Pat °vradhiyasAiGr 171); Int. bärbrhat, barb- 

rhi (RV; s.u.); °bärhas- Festigkeit, Stärke (nur in RV + ädri- 

barhas- 'felsenfest5, RV dvi-bärhas- 'doppelte Stärke habend5); 
über barhänä, brhänt- s. bes. - Mi., dard., ni.? Vgl. Berger, 
Probl 55; Tu S. 527b, s.v. BRH1 (sowie Nr. 9021,9271). - Iir., 
jav. us... bardzaiieni'ich soll groß werden lassen’ (Yt 10,108), 
(°)bardzah- n. 'Hohe5, aav. bardzaman- (GenPl °nqm) / jav. 
bardsna InstrSg 'Erhöhtes, Höhe5 (Schi, Spr 34 [1988-1990 
(92)] 429, HumbElfSkj, Gä II123), ap. barsnä (InstrSg)' Höhe 
(Tiefe)5; zu weiterem Vergleichsgut s.u. brhänt-. - Idg. 
*bhergh 'hoch werden, sich erheben5, heth. pär-ak-ta-ru 'soll 
sich erheben5, toch. AB pärk- 'aufgehen (von der Sonne)5, 
nhd. Bergy Burg usw., s. bes. *bhr^-ent- > brhänt- (u. II 232; 
WPII 172ff., Pok 140f., Kli, Altarm Verbum 107ff.); in einigen 
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Formen von BARH mag sich idg. *bhelgh 'schwellen, etwas 
Schwellendes unterlegen’ (s. barhis-) fortsetzen. 

Das gilt wohl für RV 10,10,10 üpa barbrhi 'lege unter!’, 5,61,5 upa 

bärbrhat 'unterlegt (als Kissen)’ (~ RV-Kh bärbrhat, s. Hoffm, Inj 
89?) und die Augenblicksbildung ÄpM üpa barhasva (Goto 215) 
angesichts von ved. upa-bärhana- 'Unterlage, Kissen’ (~ barhis-; 
anders zu barbrhi V. Pisani, Acme 1 [1948] 313 f, Fs Siddheshwar 
Varma 1156f.); vielleicht auch für °bärhaswenn es barhis- '*Schwel- 
lung’ formal nahestehen sollte (s. AiGr II 2,366); allenfalls °brdha-, 
barhäna. Ältere Lit. in KEWA II 447; zu beachten WH I 536. 

Von VA RH in der ÄS eindeutig zu unterscheiden; s.d. 

barhäna Adv., etwa: mit Kraft, mit Macht (RV; K. Rönnow, 
BSOS 9 [1937-39] 55ff,, Renou, EVP 9 [1961] 78, 16 [1967] 
132); barhänä-vant- mit Kraft versehen, machtvollen Sinnes 
(RV 1,54,5; 3,39,8). - Zu BARH. 

Alter InstrSg; zur Bildung s. Wack, Fs Geiger 231 Anm. 1 = KS 
456 Anm. 1, AiGr II 2,191, Bur, Skr 157. - Wenn in ved. BARH neben 
idg. *bhergh 'hoch werden’ auch *bhelgh 'schwellen’ eingeflossen ist, 
mag b° eher zu den mit *bhelgh verknüpften BARH-Belegen wie 
(°)bärhas- 'Stärke’ gehören (?). - Falsch Rönnow, a.a.O. (bes. 60ff), 
der b° wohl unnötig (trotz RV 10,34,7) als ",annihilating power” 
bestimmt und es zu VA RH 'ausreißen’ stellt, mit welchem ved. 
^-Formen nicht vermittelt werden können; s. KEWA II 414, mit Lit. 

barhina- m. Pfau (ÄpDhS, Mn +), barhin- m. dss. (ep.); vgl. 
barhina- Adj. mit Pfauenfedern verziert (ep.), barha- m.n. 
Schwanzfeder) eines Vogels (v.a. Pfau; ep. +). - Pä. barihin- 

m., pkt. barahi(na)- m. Pfau. - Ep. + barha-, das wohl der 
Ausgangspunkt ist (s. AiGr II 2,337,351), gehört wahrschein¬ 
lich zu BARH. 

Als semant. Parallele vgl. nhd. Bürzel 'Geflügelsteiß’ ~ früh-nhd. 
bürzen 'hervorstehen, strotzen’; s. mp. bälag, np. bäl 'Flügel’ (wenn 
SW-iran. *bard°) [?]. - Lit. in KEWA II 414f. (auch zu anderen 
indoar. Anschlüssen; ferner zu Deutungen von b° 'Pfau’ als austro- 
asiat. LW). 

barhis- n. Streu, Opferstreu, hingestreutes Lager aus Kuäa-Gras 
auf dem Opferplatz (RV +); barhisäd- auf der Opferstreu 
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sitzend (RV +; °his-s°, AiGr I 342, II 1,125), barhismant- 
mit der Opferstreu verbunden (RV +), barhisyä- zur Opfer¬ 
streu gehörig (RV +); hierher upabdrhana- n. Polster, Kis¬ 
sen, Unterlage (RV +; °m- f. dss., RV 1,174,7). - Pä. barihisa- 

n. Opferstreu. - Iir., jav. barazis- n. Kissen, Polster, barazis> 
hauuant- mit Kissen versehen („Schrullenhaft statt °zis'vant° 

geschrieben", Bthl, Wb. 951; — ved. barhis-mantAiGr II 
2,881), mp. bälis ((b’\sri\ MacK 17), np. bälis, oss. baz Kissen, 
Polster, usw. (W. B. Henning, TPS 1944, 117 = SelP II 202, 
Abaev I 241f., II 213, Bai, Dict 389bf.; s. auch u.). - Zu idg. 
*bhelgh\ s.u. 

Die Semantik von *bhelgh umfaßte wohl 'schwellen* (air. bolgaim 

'schwelle*, an. boiginn 'geschwollen*), 'Anschwellung, Stärke, Dicke; 
Polster, Kissen* (ved. °barhas-l S.u. zu barhis- usw.; serbokroat. 
bläzina 'Kopfkissen, Polster*, umbv.felsva 'Bankett nach dem Opfer* 
< *bhelgh-s-uo- 'mit Polstern versehen’), '(als Kissen) unterlegen, hin¬ 
breiten’ (~ ved. üpa barbrhi u.a., oss. nyvcerzcen/nivcerzam 'Kopfende 
des Bettes, Unterlage für den Kopf [ved. °bärhana-]i s. BARH); 
WP II 182 f., Pok 125 f., H. Willman-Grabowska, Fs Rozwadowski 
D 167ff., Thi, ZDMG 107 (1957) 72 = Schm (ed.), Dichterspr 211, 
Lehmann 59bf., G. Meiser, Akten der 13. Österreichischen Lingui¬ 
stentagung Graz, 25.-27. Oktober 1985 (Graz 1988) 248fT., 255 (da¬ 
gegen Flattery-Schwartz, Haoma 139f.). - Aus dem Iran, hierher noch 
die *-/wa«-Ableitung jav. barasman- n. 'Bündel von Gräsern, Gras- 
Hinbreitung, Unterlage, Zweigbündel’ (Thi, a.a.O. 71ff. = 210ff.; s. 
auch bdrsva-), vgl. v.a. die Übereinstimmungen mit barhis- im 
dichtersprachlichen Gebrauch (jav. aesma... bardsma ~ ved. idhmä- 

barhis- u.a., o. 1191; jav. barasma (fra-)star [Schlerath II 133b] ~ ved. 
prä strnlte ... barhih, stirnä-barhis-, stirne barhisi, s. die Lit. bei 
Schm, Di 250 Anm. i450). Zu b° mit STAR1 s. ferner jav. stairisca 

barazisca, stairis ... barazis 'Streu (und) Kissen’ (daher iir. *bharjhis- 
für *-as- nach *staris- [idg. *sterhrs-\, AiGr II 2,366?); eine schon 
idg. Kombination aus *bhelgh-° 'Kissen, Unterlage’ und *sterh3 'hin¬ 
streuen’, mit Ersatz von *bhelgh-° durch eine Ableitung, soll in 
lat. lectistemium vorhegen (Willman-Grabowska, a.a.O. 170, KEWA 
II 415; s. auch myk. re-ke-to-ro-te-ri-joy wenn /lekheströterion/ 'a 
divine feast [?]’, Ventris-Chadwick 579b). Die iir. Ableitungen von 
*bharf haben, mit dialektbedingt verschiedener Wortwahl, teilweise 
eine religiöse Konnotation neben der profanen entwickelt (ved. 
barhis- 'Opferstreu* : jav. barazis- 'Polster*, u.dgl.); s. Willman-Gra¬ 
bowska, a.a.O., Thi, a.a.O. 73f. = 212f. 
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bala- n. Kraft, Leibesstärke, Macht (RV +), bälavant- kräftig, 
kraftverleihend (RV +), bahn- kraftvoll, stark (RV +; s. AiGr 
II 1,122); bäliyas- kräftiger (AV +), bälistha- kräftigst, sehr 
stark (Br +); hrd-balä- das Herz überwältigend (AV; vgl AiGr 
II 1,185); a-baliman- m. Schwachheit (Up; Wennerberg 125). 
- Mi., nu., dard., ni., pä. bala- n. Kraft, usw. (Tu 9161, mit Ver¬ 
weisen; TuAdd 503, 6438, 7356, 9170). - Iir.? Vgl. oss. bal 

Gruppe, Truppe (*bärya-? S. Gersh in KEWAII417; Abaev I 
233) bzw. °ßodo<; 0*Kraft besitzend5) in sarmat. Namen 
(KEWA II 417f, Humb, WdS 5 [1960] 325 Anm. 7,326)? - 
Idg. *bel-o-, lat. debilis kraftlos (*de-beli- ~ *belo-y vgl. gr. 
a-piohi ~ pioüog usw., W. Schulze, BPhW 1896,1367 = KS 
657, AiGr II 1,105), gr. ßeAiepoc;, ßeAtuov besser, ßeArurax; 
best („^stärker, stärkst“, vgl. äßsAiepog 'einfaltig5), aksl. bolijb 

größer; H. Osthoff, IF 6 (1896) lff., WH I 326f., Frisk 1232, 
III 51, Mh, LI 99 (mit Lit.). 

Der - nicht überzeugende - Einwand gegen diese Gleichung, idg. 
*/b/ sei selten (vgl. Mh, a.a.O. 99f. und Anm. 32; s. KuiAryans 90), 
hat zu abweichenden Deutungen von b° Anlaß gegeben: es stamme 
aus älterem V (~ lat. valere; Bur, Fs Hoenigswald 63 [und BSOAS 
44 (1981) 179a]), aus (s. AiGr I 183, 218, I2 Nachtr 101) oder 
aus *bh° (Lit. in KEWA II 417, AiGr I2, a.a.O, Frisk III 35). - 
Gegen dravid. Ursprung (Lit. in KEWA II 417, III767, Bur, Skr 384, 
385) richtig Bur [Fs. Hoenigswald, BSOAS], a.a.O. 

Ved. *°bära- 'Kraft’ in udumbära- (o. I 217) und sämbara-, s.d.? 

baläksa- Adj. weiß (Kä{h +; TS + balaksiL, VS palaksi• f.; AiGr 
III174). - Nicht klar. 

Ved. b° ist gegenüber einmaligem palaksi- gewiß primär (anders 
Bur, BSOAS 12 [1948] 387); pal0 wohl nach palitd- Gab es im 
Idg. neben den Farbwurzeln *bhel[H] (s. die Lit. bei Lehmann 58b, 
59b) und *pelh2° (o. II103) auch *bel° (in mnd.pö/'Pfuhl’ [W. Schulze, 
SbAkBerlin 1910, 794 = KS 117], gr. ßaAiog ‘weißgefleckt’ [anders 
Frisk I 214, II 989, III 47] u.a.)? Vgl. Charp, KZ 40 (1907) 451ff, 
KEWA ü 416. 

baläkä- f. kleiner weißer Reiher, Egretta (YV +; Thi, SII 1 
[1975] 15fF.). - Mi., singh, s. Tu 9168. - Vielleicht mit der 
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Reiher-Bezeichnung baka- (GrSu +, pa. baka- usw.; wohl 
onomatopoetisch, Tu 9115, mit Lit.) zu verbinden. 

Nach Thi, a.a.O. 24 aus *bakälä- (: baka-, vgl. kl. käkälaBr + 
käka- [o. I 334]). - Andere Versuche, b° mit baka- zu verbinden 
oder seine Form durch Einfluß von baka- zu erklären (z.B. b° konta¬ 
miniert aus *bhaläkä- [~ lat. fulica, nhd. Belebe] und baka-), refe¬ 
riert KEWA II 418; zu beachten auch das Farbwort baldksa- (s. 
KEWA, a.a.O.). 

baläsa- m. eine bestimmte Krankheit (AV[P], VS +), a-baläsä- 

die ZAKrankheit nicht hervorrufend, baläsin- an der b°- 

Krankheit leidend (AV). - Nicht klar. 

Der genaue Charakter von b° ist nicht feststellbar (s. MKII 61f., 
ZyskHealing 32If., 134ff., S. W. Jamison, Gs Cowgill 85f. Anm. 23); 
daß der Z>ö-Krankheit 'Hoden’ zugeschrieben werden, kann als Schil¬ 
derung krankhafter Schwellungen, aber auch als „Bild für Potenz der 
... Krankheit“ aufgefaßt werden (Hoffm, IIJ 9 [1966] 201 Anm. 10 = 
HoffmA 193 Anm. 10). - Etymologische Bemühungen sind unter 
diesen Umständen sinnlos (s. das Referat in KEWA II 418f.); zu 
beachten die morphologische Ähnlichkeit mit kiläsa- 'Aussatz’ (o. 
I 354). 

bali- m. Abgabe, Steuer, Zoll, Tribut (RV -h); bali-hrt- Steuer 
zahlend, tributpflichtig (RV +), bali-harana- n. Darbringung 
einer Abgabe (Sü +), bali-härd- Steuer leistend (AV +). - Mi., 
ni., pä. bali- m. Abgabe, religiöse Darbringung, u.a. (Tu 9171, 
mit Verweisen; Tu Add 9178a). - Schwierig. 

In älterer Sprache immer mit BHAR bzw. HAR 1 verbunden 
{balim bhar in allen RV-Belegen; RV + °hrt-, AV + balim har). 

Sollte eine BHA R -Ableitung *bhari- (~ Form-Parallele ap. bäji- m. 
'Abgabe, Tribut’, bäjim bar 'Tribut leisten’, s. Wüst, ApSt 213), 
oder auch - wenn b° wirklich dem „Bereich der Volksreligion“ zu¬ 
gehörte (Lit. in KEWA II 420) - „vulgäres“ und mit BHAR nicht 
mehr so eng assoziiertes *bhali-, in der stetigen Verbindung mit 
(b)h°-Formen zu bali- dissimiliert worden sein? Die Zusammenstel¬ 
lung ist alt (Lit. in KEWA, a.a.O.). - Dagegen J. C. W[right] bei Tu 
6171 (als „offering of nourishment“ viell. zu bäla-)\ schwerlich 
aus *vari- (~ vära- 'Schatz’), gegen Bai, Dict 95a. 

Referat zu überholten idg. Zusammenstellungen und zu Deutun¬ 
gen als FW aus semit. bzw. dravid. Quelle in KEWA, a.a.O. 
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balivärda- m. Stier, Ochse (TB +; JB, SB balfv0), balivanda- m. 
dss. (Käth). - Mi., ni., pä. balivadda-, pkt. balfvaddabalidda-, 
baladda- m. Ochse (~ apabhr. valivanda- 'mächtig5), pj. bald, 
garhwäll Ochse, usw, (Tu[Add] 9176). - Unklar; ist der 
Anklang an 'stark5 (~ bäla-\ s. Lex. balin- 'Stier5 und 
mi.-ni. *balilla- 'Ochse5 (Tu 9175), nur volksetymologisch 
bedingt? 

Nach Tu 9176 ist b° aus balin- und einem nichtar. Wort für 'Ochse’ 
(nahäli baddi 'Ochse’ usw.) komponiert; frühere Autoren (Lit. in 
KEWA II 419; dazu KuiAryans 59f., 73 f.) leiten b° als ganzes aus 
nichtar. Quelle her (mit volksetymologischer Angleichung an balin-). - 

Annahme eines Prakritismus bei P.-E. Dumont, PAPhilosS 92 (1948) 
472b Anm. 9 (*pari-varta- 'the ox that tums round,... that draws the 
plough and goes ßoucrupocpriöov’; aus homonymem *p° 'the revolving 
year’ [~ eP- ftünäm parivarta-] wird TB balivärda- als Identifikation 
des Parivatsara-Jahres erklärt [doch s. KEWA II 419]; unglaubhaft, 
s. auch oben I 197). - Unbrauchbares bei Charp, EF 25 (1910) 246. 

bälkasa- n. Bodensatz, Flocken, durch Destillation ausgeschie¬ 
dene Stoffe (SB +)• - Unklar; Fremdwort? 

Nach KuiAryans 58 für (nichtar.) *bakkasa- (~ SuSr vakvasa- 

'ein berauschendes Getränk’, Lex. vakkasa- [KEWA III121]); s. auch 
Kui, PMW 36 Anm. 40. 

bälbaja- m. Eleusine indica [eine vom Vieh nicht begehrte, grobe 
Grasart mit breiten Blütenbüscheln] (RV [8,55,3 balbaja- 
stukas 'Flocken wie b° habend5], AV +). - Mi., nep., Tu 9179. - 
Unklar; Fremdwort? 

S. schon AiGr I 184; Kui, Fs Kirfel 145 (mit Lit.), Aryans 61 
(~ bajä-T). - Anders Frisk I 250, mit Lit. (bal-ba- viell. lautsymbo¬ 
lisch, wie gr. ßoXßöq m. 'Zwiebel’); nach Grassm 902 aus *välva° 

(~ lat. valvolae 'Schoten’). 

balbalä mit KAR 'stammeln5 (Br): Lautnachahmung. 

Elementarparallele Bildungen in öech. blblati 'stammeln5, lat. balbus 

'stammelnd*, usw. (s. balbüthä-); dazu vielleicht auch balbulä- m. 
Name eines Schlangendämons (Suparp) [?]. - Vergleichbares bar- 

bar- 'stammeln’ in kl. barbara- 'stammelnd’, ep. + m. plur. 'Nicht- 
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Arier, Barbaren’ (unabhängige Parallele gr. ßdpßapcx; 'Nicht-Grie¬ 
che, Ausländer’, Tichy, OnV 274 Anm. 126; zu Überholtem s. Frisk 
I 219f., III 49, KEWA II 412, vgl. noch F. Bader, BSL 80 [1985] 78 
und Anm. 77); dazu wohl Pur barbarä- f. Name eines Flusses (s. 
KEWA II 412 f.) und (?) Naigh barburä- n. 'Wasser’ (s. KEWA II 
413), wenn bar-bar- auch das Geräusch des Wassers bezeichnete (vgl. 
JB 3,360 äpo \srjyanta balbalbality etayä väcä 'die Wasser ergossen 
sich mit dem Geräusch bal-bat-bal\ s. bälbaltti). - S. ferner u. 
brbü-. 

bälbaliti, nur in SB 2,3,2,11 (zum Akzent s. E. Leumann, KZ 31 
[1892] 25): wohl eine Inteijektion *bälbali(mit iti'so’); HofFm, 
IF 60 (1952) 262 Anm. 1 = HoffmA 43 Anm. 1. 

Dafür spricht lautmalendes malmaläyanti an der b° wohl entspre¬ 
chenden Stelle in SBK (Hoffm, a.a.O. 260 = 41; s. malmaläbhä- 

vant-)\ vgl. in JB balbalbal (iti) und phälphal (iti) als Wiedergaben 
der Geräusche des Wassers bzw. des Zusammenpralls der Wogen 
(s.u. balbalä). - Eine andere Interpretation sieht in b° ein Inten- 
sivum ('wirbelt, qualmt’) zu einer ansonsten nicht nachweisbaren 
Verbalwurzel BAL (Whi, Roots 106); Referat unbrauchbarer Etymo¬ 
logie-Vorschläge hierzu in KEWA II 421. 

balbüthä- m. Name eines Mannes (nur RV 8,46,32 °the). - Nicht 
sicher erklärt. 

Eine beliebte Deutung faßt b° - einen däsa- (o. I 723f.), in des¬ 
sen Umkreis auch Träger von Fremdnamen erscheinen (o. 1632, mit 
Lit.) - als 'Stammler’ auf (~ lat. balbus, balbütiö; s. Uhl 188a, AiGr 
I 182, II 2,499 und balbalä); das muß jedoch nicht bedeuten, daß 
sich der Spottname auf einen des Arischen nicht mächtigen Fremden 
bezogen habe (gegen Olsen, Suffix 41 Anm. 37; s. KuiAryans 6f.). - 
Einen nicht-idg. Namen erwägen AiGr I 184 und Welze 118. 

balbülä-, s.u. balbalä, o. II 217. 

bälhika- m. plur. Name eines Volkes im Nordwesten (AV 5,22, 
5.7.9; AVP bahlika-)\ bälhika- m. ein Kuru-König (SB 12,9,3,3). 
- Wiedergaben des iran. Namens von Baktrien (wie ep. u.a. 
bählika-, ~ np. balx, s. C. Salemann, GIrPh I 1,270, Karttu¬ 
nen, IndEarlGrLit 40 Anm. 257,216f.), wobei zum mindesten 
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die ved. Formen mit jav. baxöi- vermittelt werden müssen; 
M. Witzei, Pers 9 (1980) 86fF. (mit reicher Lit.). 

baskäya- Adj., nur RV 1,164,5 °yey etwa 'ausgewachsen’ (vom 
Kalb; AVP baskaya- [°am\ 'Kalb’; s. Pä$ 2,1,65 zu [go-]baska- 

yam- 'Kuh mit ausgewachsenem Kalb’); davon nicht zu tren¬ 
nen bäskiha- etwa: ausgewachsen, ein Beiwort junger Tiere 
(VS [MS vä°]\ s. AiGr II 2,368, Bur, JRAS 1969, 117, Kui- 
Aryans 57), bäska- dss. (Sü; s. Sha 212f., Bur, a.a.O.). - Ni., 
s. Tu 9181. - Nicht klar. 

Fremdwort (AiGr 1184) oder jedenfalls nicht rein ai. Ursprungs“ 
(AiGr I 238f.)? S. Kui, a.a.O. (o. II 211) und Fs Kirfel 164. - Refe¬ 
rat indogermanistischer Konstruktionen in KEWAII422 und bei Sha 
213. Nicht zu waxi wusk 'Kalb* (> sariqoli wisk, J. Payne, CompLI 
420), gegen die Lit. bei Kui, Fs Kirfel 164f. (s. Morg, Shughni 93a). - 
Nach Bur, a.a.O. stammen baskäya- und bäskiha- (sowie *baska- -»■ 
Vjddhi-Abl. bäska-) aus *vaksäya-, *väksibha-, *vaksa-, zu VAKS 

'■wachsen’. 
Hierher der Mannesname bäskala- (Sü)? S. AiGr I 239, Welze 

118, M. Witzei, SII 10 (1984) 235; KuiAryans 57. 

basta- m. Bock, Ziegenbock (RV [1,161,13] -F; jünger auch va°)\ 

bästa- vom Bock kommend (carman-; Mn). - Pä. bhasta- m. 
Ziegenbock (s.u.). - Wohl, mit (verhüllender?) Umstellung 
des Stimmtons, aus *pazdä- 'Stinker’, zu idg. *pesd, lat. pedere 

usw. (s. auch o. II 167); Thi, Heimat 581 [47] Anm. 1. 

Stammt bh- in dem Pä.-Hapax aus BHAS2 („Wunsch nach Ver¬ 
hüllung“, KEWA II423)? Irregulär auch pä. -st- (s. Geiger, Pä 63 f.). - 
Ganz anders Tu 9424, wonach bhästrä- als, *(Bocks-)Lederschlauch“ 
zu indoar. *b(h)asta- 'Bock’ gehöre; aus *bhästa- 'vom Bock kom¬ 
mend’ (~ aia. basta-) seien die meisten ni. Formen für 'Leder¬ 
schlauch’ u.dgl. herzuleiten (J. C. W[right] bei Tu, a.a.O.; pä. väta- 

punna-bhasta-camma 'skin of bellows full of wind’ ~ *b(h)ästa- 

carman-). 
Zu älteren Deutungsvorschlägen vgl. KEWA, a.a.O.; s. auch o. 

I 433 [und Cal, KS 295; Kui, Fs Kirfel 164]. 

bäsri, nur RV 1,120,12: wahrscheinlich 'am Morgen’ (RV, a.a.O. 
ubha tä b° nasyatah „diese beiden [der Traum und der un- 
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dankbare Reiche] verschwinden am Morgen“, GeRV I 164); 
dann mit irregulärer ^-Lautung („phonisme 'familier’?“, 
Renou, EVP16 [1967] 23) für *vasr-i (~ usri\ o. 1236), zu vasar0 

'Morgen" (s.u. VAS2). 

Nicht besser 'schnell’ (nach Säyana); s. dazu AiGr 1184, II 2,859. 

bahis Adv. draußen, von außen, hinaus, außerhalb (AV +)> bahir- 

ätmäm außerhalb des eigenen Selbst (Käth +), bahir-loma- mit 
den Haaren nach außen (Käth = MS), bahir-vedi außerhalb 
der Vedi (MS +), bahis-pathdm abseits des Weges (MS), 
bahis-paviträ- die Seihe außerhalb habend (SB), bahis-präna- 

dessen Lebensatem draußen ist (TS), bahih-sri Sri außen 
habend (SB), u.a.; bahirdhä draußen, außerhalb, auswärts 
(VS +); bähya- außen befindlich, draußen gelegen (AV +; 
AiGr II 2,111). - Mi., nu., dard., ni., pä. bahi(m) außerhalb, 
bahiddhä außen, bähira- außen gelegen, bähiya- fremd, aus¬ 
ländisch, usw. (Tu 9186 [mit Verweisen], TuAdd 9226, 9235; 
s.u.). - Iir.? S.u. - Idg. wohl *bhegh-, vgl. aksl. bei, lit. be, 
lett. bez 'ohne"; WP II 137, Fraenkel 38a, Pok 112f., mit Lit. 

Schwerlich *be° wegen angeblichem gr. *ße 'außerhalb’ in pcp^Ao«; 
'profan’ (s. Frisk I 230f., AiGr I2 Nachtr 100, mit Lit.). - Hierher 
mp. be 'fort, aus’ (s. Gersh, Gs Unvala 93 = Phillran 193, W. Sunder¬ 
mann, CompLI 154 und Anm. 127 mit Lit.; Älteres in KEWAII424 
[ferner Nyb, ManP II 47a])? 

Mi. dard. ni. *bähira- (pä. bähira- usw., Tu[Add] 9226) erweist 
kein *bahir, primäres °js (Adv.-Typus iir. *äuis, o. 1177?) ist zweifels¬ 
frei. Vgl. Wack, SbAkBerlin 1918, 394 = KS 313. 

Hierher bähikä- m. Bezeichnung bestimmter Völker des Westens 
(SB +; MK II 67)? Vgl. Gramm, bähika- 'außerhalb befindlich’; 
AiGr II 2,520, M. Witzei, Fs Eggermont 196. 

bahü- Adj. (fern. °vi-) viel, reichlich, häufig, dicht, dichtgedrängt 
(RV +), in Kompp. bahü0, bahu0 (AiGr II 1,296); bahudhä 

auf vielfache Weise (RV +); bämhiyas- sehr dick (MS), bäm- 
histha- stärkst, meist (RV, ep.); bahütaya- aus vielen Stücken 
bestehend (TS), bahulä- dick, weit, ausgedehnt, viel (RV 4- 
[dazu kl. bahulä- 'Pleiaden’, o. I 391]), bahura- dss. (AitB 
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[Mantra]). - Mi., dard., ni., pä. bahu- viel, bahudhä vielfach, 
usw. (Tu 9187 [mit Verweisen], TuAdd 9187ff). - Iir.? Vgl. 
aav. bdzuuant-, wohl 'dicht’ (Y 40,3 °uuaite; ~ *bazu-y Bur, 
Skr 145, Kel-Pir II 273, IH 150? Skeptisch Narten, YH 279f. 
Anm. 34); iran. *bazu° in arm. bazowm 'viel* (s. KEWA II 
425, Schm, Gramm 186, 198)? Altiran. *bazulakä- (~ ved. 
bahu-lä-) setzt G. Canevascini, Stlr 19 (1990) 16 als Vorform 
von kirnt. bafysga- 'wide, large’ an. - Idg. *bbngh-ü- (~ *bheng* 

> BAMH), gr. dick, dicht, gedrungen (Steigerungs¬ 
formen Ttaaocov, 7taxiatO(; ~ ved. bärhhryas°isthaAiGr II 
2,449; ixaxi>Aö<; 'in groben Zügen’, Parallelbildung zu bahulä-, 
Frisk II 484), heth. panku- gesamt; AiGr, a.a.O. und II 2,464, 
Frisk, a.a.O., Chantraine 866b, Oett, IH 21, Zucha, Stern 
Types 240f., LambAdj 99ff. (mit Lit.). 

Idg. *bhngh-ü- ist wohl mit Bildungen nach Calands System zu 
verbinden, vgl. *bhen^-es- (o. II 205) und viell. *bhngh-rö-, urheth. 
*bangra- (Oett, a.a.Of). - Aus „vorar. *bhagzhu-‘ (> bahü-) stammt 
finn. paksu ‘dick’ usw. nach Schi, Spr 9 (1963) 203 f. 

bahlika- s. bälhika-, 

bäkurä-, s. bäkura-. 

bädeyipütra- m. Name eines Lehrers (SB 14,9,4,30). - „Sohn 
der badeyi“\ die Herkunft des Muttemamens ist unklar 
(Welze 118). 

bädhä°bädha-, s. BA1ÜH. 

bänä- m. Pfeil (RV [6,75,17] +; bäna- AV); bänavant- m. Köcher, 
Pfeil (YV -b). - Mi., dard., ni., pä. bäna- m. Pfeil, u.a. (Tu 
9203 [mit Verweisen]; TuAdd 9203). - Unklar; Fremdwort? 

Deutungen aus dem Austroasiat. bei J. Przyluski, BSL 25 (1924) 
66ff. = Pre-Aryan 19ff. (dagegen Kui, PMW 34), bzw. bei Kui, a.a.O. 
(s. auch Fs Kirfel 166 f.). - Formen mit v° fiir 'Pfeif, 'Rohr’ od. 
dgl. scheint es in alter Sprache nicht zu geben; s.u. vänä- und 
vgl. KEWA IH 184 Anm. *. 
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BÄDH verdrängen, bedrängen, bedrücken (RV [badhate] +), 
Perf. babädhe (RV +), Aor. bädhista (RV +), bädhisthäs 

(GrSü), u.a. (Narten, Aor 177f., Goto 216); bädhitä- bedrängt, 
in Bedrängnis (RV +; ursprungsverschiedenes °bädha- [o. II 
204f.] wird synchron auf BÄDH bezogen, s. HofFm, KZ 79 
[1965] 180 = HoffmA 171 [und KEWA III 767]), badhe zu 
nötigen (RV); Kaus. bädhay0 (mit dpa) 'to press away’ (AV 
[12,1,49], ep. +; s. Jamison, -äya-102); Int, bäbadhe, °bäbadh- 

änabadbadhe, badbadhänä- (RV; Goto, a.a.O. und Anm. 
448), Desid. bfbhats0 (s.u.); bädh- Bedrängnis (RV; Schi, Wn 
33 f.), jiiu-bädh- die Knie beugend (RV 6,1,6, o. I 584; s,u.), 
bädhd- m. Bedrängnis (RV +), bädhas- n. Bedrängnis (viell. 
in RV 6,11,1 [s. Schi, a.a.O.]; sa-bädhas- 'bedrängt’ [RV], 
Nowicki 83f., mit Lit.). - Mi., dard., ni., pä. bädhati bedrückt, 
behindert, usw. (Tu S. 519b [s.v. BÄDH]] TuAdd 9206,9261b, 
12958a). - Iir., vgl. jav. auui.bäö(a)- in Yt 10,134 auui.bäöa 

fratdrdsaiti 'durch die Bedrängnis gerät er in Furcht’ (~ ved. 
abhi bädh] Hoffm-Narten 82). - Ohne sicheren Anschluß. 

Iir. wahrscheinlich *bhäd'\ mit primärem Langvokal; -ä- in den 
Int.-Formen wie bäbadhe, badbadhe usw. sagt für den ursprünglichen 
Wurzelvokalismus wohl nichts aus (s. Goto 216). - Vielleicht mit 
lit. bedä TSlot, Sorge’, bädas 'Kummer’ zu verbinden (Fraenkel 29a); 
Anschluß von got. bidjan, ahd. bitten usw. 'bitten’ an ein idg. *bhedh 

'drängen, drücken’ (zuletzt Lehmann 67b, 68a, mit Lit.) ist nicht 
sicher, da die Vergleichung von ved. jhu-bädh- mit germanischen 
Komposita wie as. (fallan an) knio-beda 'zum Gebet auf die Knie 
fallen’ u.dgl. einer Überprüfung wohl nicht standhält (E. Seebold, 
LautgEt 480ff., mit Lit.). 

Hierher als urspr. Desiderativum („*von sich drängen wollen“) ved. 
bi-bhat-s0 'Abscheu, Ekel, Abneigung empfinden’ (RV [bibhatsü-] +, 
s. Goto 217 Anm. 450); Deutungen, die bfbhats0 von BÄDH tren¬ 
nen, sind nicht beachtenswert (s. KEWA II 434f., Goto, a.a.O., R. P. 
Das, JEAyS 1 [1990] 66). 

Abzulehnen Herleitung aus älterem *vädh (Lit. in KEWA II 426, 
wo auch zu anderem). - Mit /»-Lautungen von VÄH der JüS darf 
BÄDH nicht vermengt werden (s. Bur, BSOAS 49 [1986] 594a). 

bädhva-, s.u. band hu-, o. II 209. 
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bal patsch! (vom Geräusch, das ein fallender Körper verursacht; 
AV, Käth, TS). - Lautnachahmung; s. H. Lüders, Fs Wacker- 
nagel 298f. = Phillnd 551, AiGr I2 Nachtr 123. 

bäla- m. Kleinkind, Kind, kleiner Junge (RV-Kh +), Adj. jung, 
kindlich, töricht (Up, Sü +), bälabandhanä- m. ein (Hunde-) 
Dämon, 'Kinderfessler’ (Br +; Sha 176); bälya- (bälyä-) n. 
Kindheit, Kindesalter, kindisches Wesen, Torheit (SB +). - 
Mi., dard., ni., pä. bäla- unwissend, jung, bälaka- m. Junge, 
usw. (Tu 9216 [mit Verweisen], TuAdd 9216f.; s.u.). - Nicht 
klar. 

Nach Tu 9216 auf *bäda- zurückgehend, wenn (?) pasai bärä 

'boy’ (*bäda°\ guj. baduvä 'poor simple little children’ (*bädda°) zu 
b° gehören; b° “perh[aps]. belongs to the 'defective* group s.v. 
BANDÄ-... [o. II 206]” (Tu, a.a.O.). - Darf von primärem bäla- (-/-) 
ausgegangen werden (wie auch in dem sicher verfehlten Vorschlag 
von Bur, BSOAS 38 [1975] 76, b° mit aksl. volb 'Ochse’ gleichzuset¬ 
zen), dann am ehesten *bäla- ^jugendkräftig’ bzw. '*kraftvolP (An¬ 
wünschung für das hilflose Kleinkind), zu bäla- (s. K. Brugmann, 
IF 38 [1917/20] 140fl); möglicherweise auch eine Nachahmung des 
lallenden kleinen Kindes (~ bal-bal\ o. II 217; Pok 92, mit Lit.; 
zu anderen Deutungen s. Kui, PMW 95 Anm. 127, KEWAII426fl). 

bäska-y bäskala-, s.u. baskäya-y o. II 219. 

bähikäs. bahi's, o. II 220. 

bähü- m. Arm, Unterarm, Vorderfuß beim Tier (RV +); bähv- 

öjas- armstark (RV); pra-bdhuk in gleicher Linie, auf gleicher 
Höhe (YV +; KEWA II 366); dor-bähavani Ober- und 
Unterarme (SB), vom NomAkkDu RV bähävä (s.u.) aus 
gebildet (Hoffm, IIJ 4 [1960] 30 — HoffmA 106); sahäsra- 

bähva- tausendarmig (RV 8,45,26; AiGr III 139). - Mi., nu., 
dard., ni., pkt. bähü- m. f., bäha- m., bähä- f. Arm (s.u.), usw. 
(Tu 9229 [mit Verweisen], TuAdd 9229f.). - Iir., jav. bäzu- 

m. Arm (NomAkkDu bäzauua [= ved. bähävä; s. N. Oettin- 
ger, LarTheor 357]), bäzus.aojah- armstark (~ ved. bähvöjas-, 
o. I 278), uyra.bäzu- starkarmig (o. I 211), uz-bäzu- mit erho- 
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benen Armen (o. 1214), aav. dardgö.bäzu- langatmig (o. 1729), 
vgl. khot. bäysua- Arm (*bäzu-ka-\ np. bäzü Arm (und bähü 

Teil des Arms, mp. [Psalter] b’dwky Arm < SW-iran. 
*bädu°\ oss. bazyg/bazug Arm; usw. (Morg, Voc 14, Andreas- 
Barr 123a, Abaev I 242, Benv, BSL 52 [1957] 63 = Oss 64, 
Bolognlmpr 9, Bielmeier, Unters 126f., Bai, Dict 277b, Emm, 
CompLI 217). - Idg. *bhäghü- (bzw. *bheh2gbü-), gr. Ttfjxix; m. 
Unterarm, Arm, Elle, an. bögr m. Arm, Schulter, SchifFsbug, 
nhd. Bug, u.a.; Frisk II 531, Chantraine 898b, H. Rix, Spr 32 
(1986[88]) 318fT., LambAdj 167ff., 660 (mit Lit.). 

Altertümlicher Flexionstypus: jav. °bäzäus NomSg (in uyra0 u.a.), 
auch aav. dangö.bäzäus NomSg (Narten, YH 242), NomAkkDu 
ved. bähdvä — jav. bäzauua; vgl. Kui, Nounlnfl 200 [40] ff., Bee, 
Origins 86ff - In mehreren Sprachen Übertritt in andere Stamm¬ 
klassen, z.B. pkt. bähä- usw. (s.o.), toch. A poke, B pauko 'Arm’ 
u.a.; s. Rix, a.a.O. 319. 

Hierher wohl oss. ivazyn/ivazun 'ausstrecken, spannen’ (*vi-bäz-, 
Abaev I 554), das vielleicht von *vi-bäzu- (jav. vibäzu- „Klafter, 
Mass der ... ausgestreckten Arme“, Bthl, Wb. 1448) rückgebildet ist; 
schwerlich hat sich in oss. °vaz° (und °vcez°, s. Abaev I 555) eine 
primäre idg. Wurzel erhalten, auf der *bhägh(e)u- fArm’ aufbaut 
(gegen Benv, a.a.O. 60fF. = 61ff. [und Bielmeier, Unters 161]; s. 
KEWA II 429, Frisk, a.a.O.). 

bidala- n., etwa: Abgespaltenes, gespaltenes Bambusrohr, Hälfte 
(Är +; älter in den Kompp. bidala-samhita- aus Hälften 
zusammengesetzt [AitB], bidala-käri- f. Mattenflechterin 
[VS]). - Nicht klar. 

Unkomponiertes vidala- (~ bidala-) n. ‘Span, Abschnitzel, gespal¬ 
tenes Bambusrohr’ (BauSS, Gaut, Mn +; pä. bidala-n. ‘split-bamboo’, 
u.a.) enthält wohl nicht die Ausgangsform (zu DAL [JüS] ‘bersten’ 
mit v0; eher mag vi° (auch pkt. vidala- n. ‘Bambus’ u.a.) nach vi + 
DAL aus bidala- umgebildet sein (Tu 9239). - Primäres bidala- bleibt 
unklar. Die Annahme von bid° aus *bhid° (BHED), in einem 
„deaspirierenden“ Dialekt (Lit. in KEWA II 432), ist eine leere 
Möglichkeit; Dhä BI(N)D „avayave“ ist unverwertbar, vgl. Wack, 
SbAkBerlin 1918, 399 = KS 318 (s. auch u. bilma-). 

bindü- m. Tropfen, Kügelchen, Fleck, Punkt, Tüpfel (AV +)■ - 
Mi., ni., pä. bindu- m. Tropfen, Fleck, usw. (Tu[Add] 9240). - 
Nicht klar. 
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Von in du- wohl nicht zu trennen (nach Thi, SII 1 [1975] 23 f. 
stammt b° aus *[h2]p-indu- 'Wasser-Tropfen’, zu dp- [o. I 81] und 
in du-).- Gemäß einer verbreiteten Auffassung (s. die Lit. in KEWA 
II 430) ist bindü- nach indu- aus *bandü- umgeformt, das mit kelt. 
Wörtern für 'Tropfen’ (körn, banne u.a.) und mit dem Namen einer 
„illyr.“ Quellgottheit, Bindus (*bendu-7), verwandt sein soll. 

bibibabhävant- flackernd (vom Feuer, MS 1,6,5; Hoffm, IF 60 
[1952] 259f. = HofFmA 40f.). Lautsymbolische Wiedergabe 
eines Gesichtseindrucks (Hoffm, a.a.O.); vgl. alalä0 (o. 1125), 
bababä. 

bibheti, bibhäya, s. BHA Y1. 

bimba- m. n. Scheibe (der Sonne, des Mondes), Abbild, Spiegel 
(Br +). - Mi., or., singh., pä. bimba- n. Bild, Form, u.a. (Tu 
9242 f.). - Nicht klar. 

Wird mit gr. ß£^ßi£ 'Brummkreisel’ und „vielen anderen Wör¬ 
tern ... zu einer umfassenden Wortgruppe [gestellt], die lautmalend 
oder allgemein lautsymbolisch Schalleindrücke oder ... aufgedun¬ 
sene Gegenstände bezeichnet“ (Frisk I 232, mit Lit.). Ohne Erkennt¬ 
niswert. 

bila- n. Höhle, Grube (RV [1,11,5; 1,32,11] +; Lüders, Varuna 
170). - Mi., dard., ni., pä. bila- n. Höhle, Loch, u.a. (Tu[Add] 
9245; s.u.). - Nicht klar. 

Referat unzureichender idg.-iir. Deutungen in AiGr I 183, 222 
und KEWA II 432. Mit VAR2 'umschließen, umhüllen’ (+ dpa 

'aufschließen’), valä- m. 'Höhle, Einschließung, Dämon Vala (s. 
Thi, Lg 31 [1955] 442 Anm. 10 = KS 710 Arnn. 10)’ kann b° trotz 
Text-Nähe (RV 1,11,5 valdsya.., äpävar ... bilam, 1,32,11 büam ... 
dpa ... vavära) schwerlich vermittelt werden; *uR-o- > bila- setzt 
unglaubhafte lautgeschichtliche Prozesse voraus. 

Vielfach wurde autochthone Herkunft von b° vermutet; s. die 
Lit. in KEWA, a.a.O., dazu Bur, Skr 384, KuiAryans 14. - Für Tu 
9245 sind späte bzw. rekonstruierte „Nebenformen“ wie billa-, vila-, 

*vira- Stützen der dravid. Deutung von b° (?). 
Fraglich ä-bilam in SB, s. o. I 169. 

bilinthä- (Suparo 15,3.5): Wohl ein Terminus technicus, etwa 
'a surface consisting of bricks’, und aus gleicher (nicht-idg.?) 
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Quelle wie gr. n^ivüog f. 'Ziegel, Backstein’; G. v. Simson, 
IndT 15-16 (1989-90) 359f. 

bilisa- m. (oder n.) Angelhaken (Suparn; buddh.). - Pkt. bidisa- 

n. dss. - Nicht zu trennen von ep. + badisa- m. n., Lex. valisa- 

'Angelhaken’, u.a. (auch mi., ni.; s. Kui, PMW 94 und Anm. 
125, Tu 9123). Wohl Fremdwort (mundid?), Kui, a.a.O. 94f. 

bilma- n. Span (nur RV 2,35,12 °maih)\ bilmin- angeblich 'be¬ 
helmt’ (YV; s. KEWA II 432). - Unklar. 

Referat unwahrscheinlicher bzw. verfehlter Deutungen als Erb¬ 
wort in KEWA, a.a.O. - Die Skr.-Wurzel VIL/BIL (~ BI[NJDy o. 
II 224) ist unverwertbar (s. auch R. P. Das, JEAyS 1 [1990] 63 f.); 
Herleitung von b° aus *bhid-ma- (.BHED, s. KEWA, a.a.O.) ist, 
unabhängig von der Bewertung dieser Wurzel, unbegründbar. - Pä. 
bila- 'Stück, Teil’ bleibt zu beachten (KEWA, a.a.O. 432f.). 

Fremdwort? Vgl. AiGr I 184; Bur, BSOAS 12 (1948) 387f.; Kui, 
Fs Kirfel 163, Aryans 14. 

bilvä- (~ bilva-, bilvä-) m. Aegle marmelos, eine Citracee mit 
eßbaren Früchten (AV + [zum Akzent s. KuiAryans 66]; 
Syed, Flora 467fF.); bailvd- zum 6°-Baum gehörig (MS +). - 
Mi., ni., pkt. billa- m. Aegle marmelos (Baum und Frucht), 
u.a. (Tu[Add] 9248,9310). - Ein autochthoner Baumname? 

Vgl. AiGr I 184; Bur, TPS 1945, 114f., Skr 384, KEWA II 433, 
in 768, DED2 501b, Parpola, Sky-Garment 104, KuiAryans, a.a.O. - 
W. Wüst, Diamond Jubilee Volume (AnnBhl 58-59 [1977-78]) 414f. 
(mit reicher Lit.) deutet b° (lautüch fraglich) aus idg. *bzluö- (~ ger- 
man. *apli-y lit. öbuolas u.a. 'Apfel’ [s. Kluge-Seebold 35a, mit Lit., 
Rasmussen, Morphophon 232 f.]); bilvala- n. Name einer Stadt 
(inschr., 9. Jhdt. n. Chr.) sei möglicherweise mit dem osk. Stadtnamen 
Abella („mälifera“, Vergil [~ nhd. Affoltern ON]) zu vergleichen. 

biskale; s.u. bisa-. 

bisa- n. Wurzelschoß der Lotospflanze (RV [bisa-kha-, o. I 446, 
Hoffm, MSS 8 (1956) 5 = HoffinA 387], AV +); bisavati- f. 
an Lotos-Wurzelschossen reicher Ort, Lotosteich (SB). - Mi., 
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ni., pkt. bisa- n. Lotosstengel, or. bisa\ pa. pkt. bhisa- n. dss., 
hi. bhis m., u.a. (Tu 9249; s.u.). - Nicht klar. 

Auffallend sind das Ausbleiben der ruki-Regel und bh° in 
einigen der Fortsetzer; Indizien für nicht-idg. Herkunft (s. die ältere 
Lit. in KEWA II 433; neuerdings KuiAryans 25, 31, 33, 63, unten 
II 231 s.v. brsi-)l - Andere (s. KEWA, a.a.O.) fuhren b° auf *visa- 

zurück (~ Lex. visanda- 'Lotoswurzel’; s. jetzt Bur, Fs Palmer 37) 
bzw. betrachten pä. pkt. bhisa- usw. als primär (*bhisa- ~ lat.yi7wm). 

Hierher (?) nach Scheft, WZKM 21 (1907) 131 AV 1,11,3 biskale 

(VokSg, von °lä- oder 7/-) unklarer Bedeutung (vgl. KuiAryans 55). 

bija- n. Same (des Mannes, der Pflanzen), Saat (RV 4*). - Mi., 
nu., dard., ni., pä. bija- n. Same, usw. (Tu 9250 [mit Verwei¬ 
sen], TuAdd 2879,9261f., 9309). - Iir., vgl. buddh. sogd. byz’k 

Saat, Same, paräcl biz Korn, Saatkorn, viell. auch altiran. 
*biza- in Namen (Bai, BSOAS 21 [1958] 42, Gersh, Fs Pagliaro 
II 224, Hinz, NÜ 67, 141, 192, 193). - Weiteres ist nicht er¬ 
mittelt. 

Unter der Annahme eines Anlautwechsels b- : m- (?) stellt Bai, 
BSOAS 18 (1956) 40f. iran. Wörter wie khot. mässa- Tield’ (wenn 
*meigy Bai, Dict 333a) und baltische wie lit. miezys 'Gerstenkorn*, 
lett. mäize 'Brot’ hierher; s. auch Bai, IL 21 (1960) 22, Dict 285a, Bur, 
Skr 391, 395. 

Ap. °bigna- bleibt (gegen Kent 199a) fern; vgl. die Lit. bei Mh, 
AirN 11/16. - Über einen verfehlten außer-iir. Anschluß s. KEWA 
II 434. 

Einer Herleitung aus nicht-ar. Sprachen (s. die Lit. in KEWA, 
a.a.O.; KuiAryans 14,29) widerraten die iran. Entsprechungen, aber 
auch prinzipielle Erwägungen (vgl. Em, Lg 36 [1960] 542; s. DED2 
514b). 

bibhatsü-, s. BÄDH, o. II 222. 

birite, nur RV 7,39,2: Unklar. 

Nach GeRV II 221 LokSg „in der Gefolgschaft" (Renou, EVP 5 
[1959] 43 „dans l’arroi“); oder Dual (Kui, Fs Kirfel 166, nach Old, 
Not II 38)? - Ein fraglicher Anschluß an Mundides (s. schon AiGr 
I 177, 184) bei Kui, a.a.O. Anm. 43; vgl. auch Tu S. 832a (nach Nr. 
14694), KuiAryans 14, 27, 31. 
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birina- (dür°), s.u. virana-. 

budilä- m. Name eines Mannes (Br, Up [~ bulila-; AiGr I2 Nachtr 
123]). - Unklar. 

Fremdname (AiGr I 184, Welze 118)? - Vgl. andererseits -ilä- 

als Bildungsmittel aia. Hypokoristika (wie TA + sand-ilä-, Br 4- 
gobh-ila- [o. I 500]), AiGr II 2,363 (mit Lit.). 

budbudäyäsu- (RV 10,155,4) 'dessen Same (s. yäsu-) blasig 
ist’; RV-Kh jalä-budbuda0 'Wasser-Blase’ (o. I 579, mit Lit.): 
Ved. Belege von ep. + budbuda- m. 'Blase’ (pä. bubbula- m., 
ks. bubur m. 'Blase’, u.a.: Tu 9278); b° ahmt das Geräusch 
aufsteigender Wasserblasen nach (*bud-bud-a- viell. in pä. 
bubbula- usw.), vgl. Hoffm, IF 60 (1952) 254(f.) und Anm. 
3 = HoffmA 35(f.) und Anm. 3, Tichy, OnV 140f. 

S. noch HParis budabuda vom Geräusch eines im Wasser ver¬ 
sinkenden Gegenstandes, pkt. bulabula- m. 'bubbling’, u.a. (Hoffm, 
a.a.0.255 Anm. [3] = 36 Anm. [3], Tu 9278.3). Diese lautnachahmen- 
den Bildungen müssen keiner „Quelle“ (idg., munda, dravid.; s. 
KEWA II 438) entstammen; für die Wahrscheinlichkeit dravid. Ur¬ 
sprungs plädiert Em, Lg 45 (1969) 294f. = LgLingA 282f., DravSymp 
47, 57f. Anm. 21 (mit Lit.). 

BUDH, s. BO DH. 

budhnä- m. Boden, Grund, Tiefe (RV +), budhnyä- auf dem 
Grund befindlich (RV +; s. AiGr II 2,816, Sha 213f.). - Mi., 
(nu.-)dard., ni., pkt. bundha- n. 'Wurzel’, u.a. (s. Tu 9280). - 
Iir., aav. büna- (LokSg °nöi, Y 53,7) Grund (*budna-, Bee, 
Gramm 42, 76), jav. buna- Grund, Boden, khot. buna-y mp. 
np. bun Grund, u.a. (Abaev I 279, Bielmeier, Unters 135f., 
Bai, Dict 297a). - Urverwandt mit gr. m)ü|rf|v m. Boden, 
Grund, Unterlage, lat.fundus Boden, Meeresgrund, Grund¬ 
stück, mir. bond m. Sohle, Grundlage, ahd. bodam, nhd. 
Boden u.a. 

Reiche Lit. bei Frisk II621. Die Vergleichsformen weisen auf einen 
Stamm mit idg. *-me«-Suffix zurück (NomSg *bhudh-men, AkkSg 
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*°men-m in gr. Truüiifjv, Ttuüpeva, aber GenSg (u.a.) *bhudh~mn-ös ~y 

*bhudh-n~ös, wonach *bhudh-n-6- in iir. *bhudhnä-i s. Rasmussen, 
Morphophon 189; aus *bhudhnö- vielleicht durch Metathese [wie 
in pkt. bundha- usw.J lat. fundus, mir. bond\ s. auch finn.-perm. 
*punta° 'Boden, Grund’ [tscheremiss. (Urzum-Dial.) punöas usw.], 
vgl. Joki 304f., Rdsdei, Sprachk 56 f., mit Lit., UEW 740f., Katz, 
Habilschr 108). 

Mit der häufigen Kombination RV + ähi- budhnyä- 'Drache der 
Tiefe, Drache des Dunstmeeres’ verknüpft V. I. Toporov, Et 1974, 
3 ff. den gr. Drachennamen Iluüaiv und serbokroat. Badnäk\ dage¬ 
gen M. Gavazzi, ZfB 23 (1987) llOf. 

bundä- m. Pfeil oder Bogen, Name eines mythischen Pfeils oder 
Bogens (RV LBunda(bogen)“, GeRV II 360,404,405; s. Old, 
Not II 138f.]). - Dazu wohl pä. bundikä0 'bolt’, vgl. H. Lüders, 
KZ 52 (1924) 106f. = Phülnd 566f.; Tu 9280.2. - Nicht erklärt. 

Ein ablehnendes Referat unglaubhafter idg. Kombinationen bei 
WP II 119; wertlos Ted, Lg 22 (1946) 190, - Erwägung von Proto- 
munda-Ursprung bei Kui, PMW 98, u.a. (s. KEWAII439); doch vgl. 
KuiAryans 18. 

bulä-, s. BOL. 

bulila-, s. budilä-. 

bulvä-, nur SB 11,5,4,14, etwa 'seitwärts’ (KuiAryans 65 f.). - 
Nicht klar. 

Iir. Herkunft, etwa aus *b/u-R-ud-, wäre nach Form und Semantik 
(wenn richtig bestimmt) glaubhaft; der Vorschlag von Scheft, KZ 53 
(1925) 261 verdiente vielleicht eine modifizierende Erwägung. - 
Unbrauchbar ist Verbindung von b° als 'schief mit idg. „*bal- ... 
'wirbeln’“ (Pok 93, mit Lit.; KEWA U 440). 

Ganz fragliche Anschlüsse an Mi. und Ni. bei Tu 9292; s. Kui, 
a.a.O. 

busä-, nur RV 10,27,24 °äm AkkSg, an einer sehr problemati¬ 
schen Stelle; möglicherweise 'Schlechtwetter, NebeP. Dazu 
viell. ni. Wörter wie pj. bhühar f. 'fine rain’, guj. bühakü n. 
'shower of rain’, mth. bhuse n. 'drizzle, mist’ (*bhü°\ Tu[Add] 
9574, TuAdd 9293a). - Es ist zu fragen, ob Kaus + busa- 
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n. 'Spreu, Abfall’ (mit mi.-nu.-ni. Fortsetzern aus *b[h]us[s]a-, 

pkt. busa- n., pä. bhusa- m., pj. bhussi f. 'Spreu’, etc.: Tu 
9293 f., 9540ff.) mit den Wörtern für 'Nebel, Schlechtwetter’ 
ursprungsgleich ist (TuAdd 9293a). Die Herkunft von busä- 

~ busa- bleibt ungesichert. 

Referat von sehr viel Überholtem bzw. Widerlegtem in KEWAII 
440ff.; Wrb, WZKS 36 (1992) 17. - Für die Möglichkeit idg. Erbes 
(in busa-) weiterhin Bur, Fs Palmer 38 (s. auch 39); Vereinigung von 
RV busa- und Kaus + busa- unter der Annahme eines weitgehenden 
Prakritismus (*vivasa-) bei Kölv 19. Für nicht-idg. Ursprung von 
busa- und busa- (von einander zu trennen?) Kui, PMW 98f. (mit 
Lit.), Fs Kirfei 142f., MSS 44 (1985) 128, Aryans 63. 

busa- n. Spreu, Abfall: s.u. busa-. 

brthha-, °brdha-, s. BARH. 

brgala- Stück, Teil; nur in ardha-brgalä- n. halbes Stück, puro- 

däsa-brgalä- n. Teil des Opferkuchens (SB). - Nicht erklärt. 

Die Variante °vrkalä- (SBK), vrkala- (BauSS; Kui, PMW 49, Mi- 
nard, Trois 6nigmes II 332) wird in ihrer Aussagekraft für die Deu¬ 
tung von b° wohl überschätzt (Kui, a.a.O. und Anm. 59, KEWA II 
443). Nach Form und Bedeutung läßt b° ein Erbwort erwarten 
(anders Bur, BSOAS 12 [1948] 388 [dravid.], Kui, a.a.O. [mundid]); die 
vorgelegten Deutungen überzeugen freilich nicht (s. KEWA, a.a.O.; 
diskutierbar bleibt *brg° 'fragmentunT neben *bftreg in lat. frangere, 
fragmen, nhd. brechen usw. [WH I 541]). 

brbäduktha-, nur RV 8,32,10 °am\ ein Beiwort des Indra. - Nicht 
klar. 

Gewiß nicht in brhäd-uktha- (RV, YV +) zu emendieren (Grassm 
910); dagegen GeRV II 343 ad 10a (,,... zu simpel“). - Möglicher¬ 
weise ist *brbä(n)t- zusammen mit dem Eigennamen brbü- zu beur¬ 
teilen; s.d. 

brbü- m. Name eines Mannes (RV [6,45,31.33], SrSü, Mn; GeRV 
II 142 ad 31-33). - Nicht sicher gedeutet. 

Vielleicht doch ein Spitzname brb-ü- (*b/b-ü-) 'Stammler’, vgl. 
balbaläy balbüthä-; s. auch TS + babarä- (barbard-) m. N. pr. 
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(AiGr I2 Nachtr 7). - Oder bezieht sich brb-ü- auf das ekstatische 
Stammeln, was die Einbeziehung von *brb-änt- in brbäduktha- 

erleichtem würde? Vgl. A. Weber, SbAkBerlin 1891, 795f. (mit 
kühnen Weiterungen [brbü- zu brb° 'stammeln = fremdsprachig 
reden’, vgl. barbara- ~ ßapßapoq, o. II 217f., „semitischer Großhänd¬ 
ler“?]; s. KEWA II 444). 

Anders Bai, Dict 287af. (mit Lit.), der iran. *barb 'to lead’ zu 
gewinnen sucht, mit dem brbäduktha- und (“probably”) brbü- zu 
verbinden seien. - Ein Fremdname bleibt möglich; s. AiGr I 184, 
Welze 118, KuiAryans 6. 

brbükanur RV 10,27,23 °am. - Nicht sicher übersetzbar. 

An seiner einzigen Belegstelle zusammen mit anüpä- (o. I 74) 
und pürtsa- (o. II148) vorkommend, die hier allesamt „dunkel“ blei¬ 
ben (GeRV III 169 ad 23cd). Referat der Übersetzungs- und Deu¬ 
tungsvorschläge in KEWA II 444; s. ferner KuiAryans 45. 

brsaya- m. Name eines listigen, zauberkundigen Dämons (nur 
RV 1,93,4 und [s.u.] 6,61,3). - Unklar; Fremdname? 

Über Versuche, in b° einen iranischen Namen zu sehen, s. die 
Lit. in KEWA II 445, III 768; man könnte von *bpz-aia- ausgehen, 
einem Ilypokoristikon auf -aya- (Mh, OnP 285) zu Vollnamen wie 
*b{z-uant- (jav. bdrBzuuant- u.a., Mh, AirN 1/32). - Nicht erweisbar 
ist ein Appellativum („Zauberer“) in RV 6,61,3; Bur, Fs Palmer 
41 hält diese Übersetzung und eine darauf fußende Etymologie 
(brsaya-, zu aksl. vlbchvb „payog“ usw., Schefl, IL 3 [1933] 146) für 
möglich. 

brsi- f. Wulst von zusammengewundenem Gras, Graskissen, 
Polster, Sitz von Asketen (Är, Sü +; s. Gonda, Grasses 241). - 
Mi., ni., pä. bhisi- f. Kissen, Polster, pkt. bist-, busi- (vusi°\ 

bhisi- f. Sitz, Asketensitz, u.a. (Tu 9301 [s.u.]; C. Caillat, 
MIAaJS 82f., 90f., 93 Anm. 14). - Wohl Lehnwort. 

Vielleicht aus einer Bildung der für barsva- vorgeschlagenen 
iran. Quelle; jav. barazis- 'Kissen, Polster’ (o. II214) läge formal und 
semantisch nahe (also iran. *brzi- [?] > ved. brsi-, oder [wahrschein¬ 
licher] ved. brsi- Substitution für iran. *barzi[s\-, Bur, Fs Siddheshwar 
Varma I 110 [anders Fs Palmer 40f.]). - Formen mit bk- im Mi. 
und Ni. sprechen nicht gegen die iran. Herleitung (trotz Tu, a.a.O.; 
„... not uncommon for b in foreign words to be 'naturalized’ as bh(\ 

KuiAryans 63). 
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BRH, s. BARH\ brh-, s. brhaspäti-. 

brhänt- Adj. (fern, brhati-) groß, umfänglich, reichlich, erhaben, 
hoch, kräftig, weit, dicht, laut (RV +). - Mi., dard., pä. brahant- 

sehr groß, hoch, riesig (s.u.); kalasa (Urtsun-Dial.) brho hoher 
Berg (u.a. [?]; s. Tu 9302). - Iir., jav. barazant- hochragend, 
hoch, laut (fern, barazaiti-), mp. np. buland hoch, groß (ap. 
*brdant-a- m. N. pr.), oss. bcerzond hoch (Abaev I 254, Hinz, 
NÜ 67, Bielmeier, Unters 129). - Idg. *bhrgh-ent-, fern. *bhrgh- 

nt-ihT (~ BARH), vgl. galt. Brigantes Name eines Volkes, air. 
Brigit Frauenname, german. Burgund (älteste Namensform 
von Bomholm, u.a.) < *burgundi- (= ved. brhati-, air. Bri- 

git)\ s. die oben II 212 genannte Lit., dazu Lehmann 58a, 
Kluge-Seebold 75b. 

Neben brhänt- usw. finden sich bedeutungsnahe Bildungen mit 
anderen Ablautstufen bzw. Suffixen (s. AiGrII 1,60, LambAdj 864f.); 
vgl. aus dem Iran., oft mit Textnähe zu b°; jav. baraz- hoch, er¬ 
haben, laut (vgl. RV väco ... bharatä brhät — jav. barazam barät... 
väcim, KEWAII 446 Anm. * Thi, ZDMG 107 [1957] 74 und Anm. 6 
= Schm [ed.], Dichterspr 213 und Anm. 6, Kel, NR 282); jav. barazi0 

in Kompp., vgl. *brzi°/*brdi° in Namen der NÜ (wie °manah— ved. 
mäno ... brhät, KEWA III 768, Hinz, NÜ 67, 68); altiran. *brza- (s. 
Morg, Shughni 84, Bai, Dict 299a); *brzu- (SW-iran. *brdudazu 
*bardäua- > np. bala Tlöhe’, Skj, briefl.; vgl. idg. *bhrgh-u- in arm. 
barjr, heth. parku- 'hoch’); s. auch *bhrgh-rö- (— jav. barazi0) in toch. 
A pärkär\ B pärkare lang (D. A. Ringe, Jr., MSS 52 [1991] 139). - 
Auf b° zu beziehen RV + bärhistha- sehr kräftig, sehr erhaben, sehr 
laut, aav. jav. barazistamp. bähst höchst (AiGr II 2,451). Vgl. Y 
36,6 barazistam ... huuara (jav. huuara barazistam, Narten, YH 
165f.) — ved. svär brhät u.a. (Kel-Pir III 139); zu weiteren Text- 
Übereinstimmungen (wie ved. brhad-giri- — jav. garaiiö barazantö, 
ved. brhät... somyäm — jav. haomam ... barazantam) s. Schlerath 
II 148b (f.), KEWA III 768. 

Pä. brahant- ist kein Zeugnis alten (Schwebe-)Ablauts (AiGr 1214, 
K. R. Norman, JRAS 1958, 46 und Anm. 11); die richtige Erklärung 
(prä-pä. *brhant- + mahant-> brahant-) bietet Berger, Probl 21 und 
Anm. 21. 

brhaspäti- m. Name eines Gottes (RV +). - Mi., ni., pkt. bihapp- 

' (h)ai- usw. (Tu 9303fr., TuAdd 9305). - „Herr des *bfh-(C 
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(GenSg *brh-äs° > brhas0 mit VokSg-Betonung, Thi, MSS 44 
[1985] 243; s. auch AiGr III 23); Bedeutung und Herkunft 
dieses *brh- sind umstritten. 

Daß b° mit RV + brähmanas-päti- wechselt, beweist nicht, daß 
*brh- mit brähman- etymologisch zusammenhängt (s. die Lit. in 
KEWAII 447 f.; ferner Bai, MithrSt 8 und Anm. 18, Bader, Langue 
des dieux 53). Es bleibt zu erwägen, daß *brh- mit dem jav. Wurzel¬ 
nomen bdraj- umstrittener Übersetzung, wohl 'Preisung* (Kel, NR 
350ff., mit reicher Lit.; s. auch Kel-Pir I 80 Anm. 7, Schi, Wn 59), 
identisch sei; dieses ist mit brähman- lautlich nicht verbindbar. 
Iir. etwa *bhrf- 'Preisung (?)’, s. Schmidt, BrI 16ff., 239ff, GSoInd 
II221 ff, 234, Schi, Wn 34 (mit Lit.); anders Bai, Dict 299a. - Abzu¬ 
lehnen *brh- = 'Höhe, Berg* (jav. baraz- 'hoch; Höhe, Berg*, s. 
brhänt-); vgl. Bthl, Wb. 950, AiGr II 1,247. 

bekanata- m.} nur RV 8,66,10 °än\ unklar. 

Reiche Lit. bei W. Wüst, Fs Turner I 325 ff (s. auch 'Prjpa 7 
[1961] 127 f.; KEWA II 448); dort richtig gegen die traditionelle 
Übersetzung 'Wucherer* und gegen Bezug auf den Staats- und Stadt¬ 
namen Bikaner(a.a.O. 326ff.). Wüsts eigener Übersetzungsvorschlag 
als 'Kranich-Tänzer* (a.a.O. 336ff, 344ff.) bleibt unbeweisbar (s. auch 
o. II 205). - Zur Vermutung, b° sei „wohl Name eines nichtarischen 
Stammes“ (AiGr II 2,268; vgl. das Referat bei Wüst, a.a.O. 328), s. 
neuerdings KuiAryans 19, 27, 46. 

bekurä- f. (wohl:) Stimme, Ton (Br, Läty); dazu wahrscheinlich 
beküri- (TS +; Käth vekuriVS + bheküriSB bhäküri-) Bei¬ 
wort der Apsarasen ('singend, tönend’?). - Onomatopoe¬ 
tisch? 

Mit bäkura- zusammengehörig, s.o. II 205? - W. Wüst, 
Fs Turner 1339f. bringt b° mit den von ihm in bäkura- und beka-nata- 

angenommenen Wörtern für 'Kranich’ zusammen; beküri- usw. als 
Apsarasen-Benennung soll sich weniger auf den „Klang-Aspekt als 
vielmehr [auf] das wasservogelgestaltige Wesen ... der Apsarasen“ 
beziehen. 

bäindas.u. s(binda-. 

BODH merken, bemerken, auf etwas achten, achtsam sein (RV 
[bödhati] +; zu bödh-a- [Aktiv] als Präsensstamm s. Goto 217 
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Anm. 451, mit Lit.), erwachen (RV [büdh-ya-mäna- u.a.], AV 
[°budh-ya-te] +; Goto 219 und Anm. 459, 220, C. R. Barton, 
Spr 31 [1985] 22ff.); Perf. bubudhäna-, Konj. bubodhas, bübo- 

dhatiy bübodhatha (RV); Aor. budhänta, abudhran, äbhutsi, 
abhutsmahi (RV), bödhisat (RV), u.a. (s. Narten, Aor 178f.), 
Imp. (RV; Goto 218 Anm. 454, mit Lit.); Fut. bhotsy0 

(TS = KäthA \pra-bhotsyänt-\ Br +); präti-buddha- wahr¬ 
genommen, erkannt (RV +); bodhäy0 erwachen lassen, wecken 
(RV +; Jamison, -äya- 149f.); büdh- Erwachen (RV 1,137,2; 
Schi, Wn 34), usar-büdh- (°bhüt, °büdham) am Morgen wach 
(RV), bodhd- m. Wachen, Wachwerden (AV +), bodhayitär- 

m. Wecker (RV 1,161,13), bodhin-manas- aufmerksamen 
Sinnes (RV; dazu AiGr II l2 Nachtr 15, II 2,322, Renou, EVP 
16 [1967] 40, Sha 215), boddhar- m. der etwas versteht (Up +), 
u.a. - Mi., nu., dard., ni., pä. bujjhati ist wach, buddha- er¬ 
wacht, erleuchtet, m. 'Buddha’, usw. (Tu S. 525b [s.v. BUDH]> 

S. 833a; TuAdd 9277ff., 12959). - Iir., aav. baodant- (mit paiti) 

erwartend (Y 30,2; vgl. RV 7,9,4 prati... budhanta 'sie erwar¬ 
teten’ u.a., HumbElfSkj, Gä II 48), jav. büiöiiöimaiöe wir 
möchten aufmerksam werden, baoöaiieiti gibt zu erkennen, 
baoöah- n. Wahrnehmung, Erkenntnis, hupö.busta- (*hu-upa°) 
wohldurchduftet (s. KEWA II 449f. Anm. * [und III 768fJ 
zu weiteren iran. Belegen für 'wahmehmen’ > 'riechen’), 
baozdri- f. die (geschlechtlich) kennen lernende (~ ved. 
boddhar-; s. Darms 372 f.), zaeni-buöra- eifrig wachend, khot. 
butte weiß, versteht, beachtet, mp. <bwd> = /böy/ 'perception, 
sense’, u.a. (s. Bai, Dict 294bf., 299af.). - Idg. *bheudh 'wahr¬ 
nehmen, bemerken, wach sein’ (und transitiv [in (z.T. sub¬ 
stitutiven) Kontinuanten von *bhu-n-(e)dh~; s.u.] 'jemanden 
gerichtlich wahmehmen, vor Gericht laden, etwas gerichtlich 
verkünden, anordnen’): Vgl. gr. Tieuüopai erfahre, vernehme, 
lit. budeti wachen, budrus wachsam, aksl. bljusti achtgeben, 
hüten; kret. rceuüü) tue kund, lade vor Gericht, air. ad-bond- 

verkünden, erklären, got. ana-biudan anordnen, befehlen, 
faur-biudan verbieten, nhd. Büttel Gerichtsdiener, Scharf¬ 
richter, usw. - WP II 147f., Pok 150ff, Fraenkel 62af., Frisk 
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II625f., Kluge-Seebold 84a; Watk, HL 13 (1986) 27fF., StldgW 

308fr. 

Im Ni. vielleicht Fortsetzer von *bhu-n-d° (s.o.); Tu 9281, Watk, 
StldgW 310. 

BOL untertauchen, eintauchen: in alter Sprache vorkommend, 

wenn (?) MS 2,8,13 (117,3) bula- f. als „die Versenkende, die 

Überschwemmende“ aufzufassen ist (Sha 214, mit Argu¬ 

menten gegen dula- ['die Schwankende’, o. I 734] an den 

Parallelstellen). - BOL (sonst nur in Dhä und K$!rataranginl, 

Kävya) geht nach Ausweis von pkt. buddai 'sinks’, bolei 'sub- 

merges’ sowie (nu.-)dard.-neuindischer Fortsetzer wie pj. 

buddnä 'to sink’, sindhi (dial.) bornü 'to dip into’ etc. (Tu[Add] 

9272) auf *bodl*bud zurück; weiteres ist nicht ermittelt. 

Späte Wörter wie vrudita-Zbrudita- 'gesunken’ (und KätySS- 
Komm. vudita-\ Tu 9272, KuiAryans 74f.) gehen wohl von *bud° aus. - 
Tu, a.a.O. verweist auf Varianten wie *dobb/*dubb 'sinken’ (Tu[Add] 
5561) und *tubb dss. (Tu[Add] 5469); er hält onomatopoetischen 
Ursprung (~ budabuda, o. II 228) für möglich. 

bradhnä- Adj. blaßrot, rötlich, gelblich, rotbraun (RV [10,20,9] +; 

Renou, EVP 14 [1965] 74); m. ein Roß, Falbe(?), Name eines 

Rosses (RV [z.B. 1,6,1; 9,97,52]), Sonnenroß, Sonne (RV, 

AV); wohl auch „*glänzende Metallspitze“ od. dgl. in satä- 

bradhna- (RV 8,77,7). - Ks. boduru m. 'tawny bull’ (mögli¬ 

cherweise *bradhra-\ Tu 9323). - Vielleicht zu russ.-ksl. brom 

„Aeuxog, i|;ap6<;“ (von Pferden), cech. bruna 'Schimmel’, u.a. 

(s. die Lit. bei Vasmer I 125, KEWA II 451, Trubaöev III 42; 

Bur, Skr 22). 

Eine andere Deutung führt b° auf *bhlndh-nö- zurück, vgl. lit. 
blandüs trübe, düster, dunkel, blisti dunkel werden, trübe werden, 
u. a. (WPII218, Pok 157 f.). Hierher stellt Bai, Dict 393b khot. *vrrasta- 
'coloured dark’, das völlig problematisch bleibt (Emm[Sk] I 116). - 
Die Annahme eines *bradhna-2 'Spitze’ in satä-b° ist sicher entbehr¬ 
lich; Referat unglaubhafter Deutungsvorschläge in KEWA, a.a.O. 

BRAV1 sprechen, sagen, reden (RV [brävfti, bruvänti, brüte] +); 

an-ava-bravä- wider den man nichts sagen kann (RV 10,84,5; 
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AiGr II 1,183), vrätya-bruvd-sich Vrätya nennend (AV). - Mi., 
ni., pä. brümi ich spreche, pkt. bemi ich spreche, büma wir 

sprechen, u.a. (Pischel, Gramm 348f., Geiger, Pä 119), la. 

ubbaran sprechen, u.a. (~ ved. upa- oder iid-brav* \ Tu 2199; 

s. auch 9321). - Iir., aav. mraomi ich spreche, mraot spricht, 
mrüite zu sagen, jav. mraoiti sagtyfra-mrü NomSg aufsagend, 

rezitierend (*°mruuans, Kel, NR 252 Anm. 1, mit Lit.), bis- 

ämrüta- zweimal aufzusagen; usw. (Kel, Verbe 88). - Wohl 
idg. *mleu!i, vgl. cech. mluvati sprechen, reden, allruss. ntblvay 

russ. molvä Gerede, Gerücht, u.a. (Lit. bei Vasmer II 149), 
toch. B pälw- klagen (K. T. Schmidt, Fs Neumann 365). 

Ved. br° < *mr° (*mlp) ist regelwidrig, da mr°y ml0 gewöhnlich 
erhalten bleiben (AiGr I 182); br° beruht wahrscheinlich auf den 
Sonderbedingungen eines Verbums für 'sagen* (KEWA II 452, mit 
Lit.; Schmidt, a.a.O. und Anm. 21). 

Über mehrfache Text-Übereinstimmungen von ved. vidvams- + 
brav' (~ vac) und aav. vfduua vfduse mraotü, jav. vfößä mrüidi (u.a.) 
vgl. Schlerath II 153a, HumbEIfSkj, Gä II 72, 226. - In den iir. Spra¬ 
chen herrscht Konkurrenz zwischen mehreren Verbalsippen für 
'sprechen*: vgl. neben BRAV1 ved. AH2 (o. I 153) und VACy s. im 
Iran, den Dialektunterschied zwischen *mrau (*uac) und *gaub 

(Hoffm, Airan 18 = HofTmA 75, Schm, CompLl 84). 
Mit vorgennan. *mrüt(i)- 'junge Frau* (Kluge-Seebold 103b) ist 

iir. *mrauH nicht zu vermitteln (s. auch Szem, Var 77,82 f, mit Lit.). - 
Über Vorschläge, mit anderen Wurzelerweitemngen von 
**rnel zu verbinden, s. die Lit. in KEWA, a.a.O. und III 769. 

brähman- n. 'Brahman’; in ältester Bedeutung etwa 'Formung, 
Gestaltung, Formulierung (der Wahrheit)’ (RV +; Thi, ZDMG 
102 [1952] 91(T. = KS lOOfT; vgl. J. A. B. van Buitenen, JAOS 
79 [1959] 176f., 187 = KS 157f., I75f., C. Deila Casa, Fs Tucci 
376 Anm. 20, H. W. Bodewitz, IIJ 25 [1983] 277II, Fs Hoens 
33 ff., 49; in jüngerer Sprache personifiziert, fGott Brahman’, 
s. KEWA II452, o. 142); brahman- m. Former, Dichter, Opfer¬ 
priester (RV +); brahmanya- (°yay RV 8,6,33), wohl 'nach 
Formung strebend’; brahmanydnt- 'das b° aussprechend’ 
(RV); brähmand- m. Brahmane, Angehöriger des Priester¬ 
standes (RV +; AiGr II 2,130, Darms 322f.), brähmana- einem 
brahman- gehörig, n. Gefäß des brahman- (RV), brahmani- 
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sehe Erklärung, Brähmaija als Literaturgattung, u.a. (AV +; 
AiGr II 2,130f, Minard, Trois enigmes 151), brähma- auf das 
b° bezüglich (AV +; AiGr II2,125). - NÜ (von brähmand- bzw. 
brafwia0) in gr. Bpax|iäve<;, Bpaxpavai, Bpapa0, lat. Brag- 

manae u.a. (AiGr 1243, Renou, Ptol 78af.). - Mi., nu., ni., pkt. 
barnhabamharta- u.a. 'Brahmane*, askun blamade *god of 
the Ashkun-Kafirs’ (*brahma-deva-'!)y nep. bäman 'Brah- 

mane’, usw. (Tu 9325,9327,14725, TuAdd 9327, G. Buddruss, 
GSoInd 140fT., HinMi 118,133 [s. u.], 0. v. Hinüber in Bechert- 
Dating I 186 und Anm. 13). - lir., mp. parth. brahm Form, 
Erscheinung, Verhalten, Tracht (W. B. Hennning, TPS 1944, 
108IT. = SelP II 193 ff.), ap. *brazmart- in (brzmniy) = /braz- 
manya/ (wegen elam. <pir-ra-iz-man-nu-ya>, Mh, OnP 41 
[2.252J, 59 [2.439]); diese vereinzelte ap. Form (nur XPh 41,51, 
54, stets nach (artaca)) ist viel diskutiert worden (s. die Lit. 
bei Kent 201a, ApH 111, Mh, Gs Henning 285, Schm, Krat 25 
(1980(81)] 31,38,54, J. S. Klein, JAOS 108 [1988] 405a), ihre 

Deutung als Derivat (oder Kasus) von *brazman~ = b° ist 

jedoch nicht zu bezweifeln. - Uriran. *bradzman- engt die 

Herkunft von brähman- auf iir. *b(h)rdjh-nian-, idg. *b(h)REgh- 

men- ein. 

Glaubhaft *bhreg\ vgl. an. brogr m. 'Dichtkunst*, neuisländ. bragur 

'Weise, Art, Sitte, Ton, Gedicht, Melodie* (KEWA II 453 f., mit 
Lit., Schm, Di 305, Bader, Langue des dieux 52, 67; scharfer Ein¬ 
spruch bei J. Gonda, Lingua 23 11969] 306). - Nicht vorzuziehen 
*bhregh als Schwebeablautform zu *bkergh 'kräftigen, groß machen* 
(BARH), brdh-man- = "the power immanent in the words, verses, 
and formulas of the Veda“ (s. J. Gonda, a.a.O., bes. 'Notes on 
Brahman’ [Utrecht 1950] lff. [mit Lit ), 18ff, Wennerberg I 133F.; zu 
weiterem s, KEWA 111 769); pä. brahant- = ved. brhänt- ist kein 
2^eugnis für diesen Schwebeablaut (o. II 232; s. auch AnttSchweb 
56). - Andere Vorschläge, die sich mit iir. *b(h)rdfman- formal 
harmonisieren lassen, sind: idg. *bbegh bala-, Wüst, ApSt22l und 
Anm. 3); *bhlagh (Bai, Dict 272a); *bhregh 'to appear’ (M. Schwartz, 
Fs Yarshaler 204 ff.); *bhregh-men-{wenn mit *-gh~) "emission (ofair)’* 
(K. McCone, Eriu 36 [1985] 169ff). 

Nur bei Weglassung des iran. Vergleichsgutes möglich - und laut¬ 
lich bedenklich br- sonst nur in einem Sonderfall, o. 1! 236; 
-*g"h- sollte vor Konsonant -g/j-, nicht -/i- ergeben) - ist die Herlei- 
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tung aus *mregyh-men- (~ gr. |iop<pf) 'Gestalt’), Thi, a.a.O. 127ff. = 
136ff.; s. auch J. Puhvel, KZ 79 (1965) 4fT. - Pkt mahana- 'Brahmane’ 
reicht als Beweis für *mrdhman- nicht aus (gegen Thi, KS 790, HinMi 
133); die Erklärung der Pkt.-Form ist wohl im Bereich der Kontami¬ 
nationen zu suchen (Berger, Probl 21 Anm. 21 (und Mh, WZKS 38 
(1994)1). 

Formal und semantisch nicht überzeugend ist die alte Zusammen¬ 
stellung mit dem lat. Priestertitel ßamen (s. Wack, Brahm 31f., WH 
I 512, 865 t; in neuerer Zeit v.a. von G. Dum6zil verteidigt, so in 
seinem Buch 'Flamen-Brahman’ [Paris 1935] und in mehreren wei¬ 
teren Publikationen [s. KEWAII455]; vgl. noch G. Bonfante, EtMithr 
50 Anm. 4, H. Le Bourdelles, REL 57 [1979(80)] 69fT., 58 [1980(81)J 
124f.). Dazu KEWA II 454 f., Darms 323, Schrijver, Refl 177. 

Nicht mehr diskussionswürdig sind die Gleichsetzungen von b° 

mit jav. bar?sman- (o. II 214) bzw. mit gr. tpAeypa 'Flamme1 (Lit.- 
Angaben in KEWA 11 455; dort auch über einen Vorschlag der Her¬ 
leitung aus dem Dravid.); s. ferner KEWA II 456. 

Daß neben bräh° ein verwandtes Wurzelnomen *brh- (in bfhas- 

pdti-) anzunehmen sei, ist nicht sicher (o. II233); für das Etymon von 
brah° würde *bfh- nichts aussagen, außer daß jenes sicher nicht 
*mrah° sein könnte (s. KEWA II 447). 

BRÜ; s. BRA V. 

bleska-, s.u. vleskd 

BH 

bhdmsasnur RV 10,163,4 (°asas AblSg) und mehrmals im 
AV(P) [s. Sha 163, Manessy, -as- 145f., S. W. Jamison, Gs 
Cowgill 82 Anm. 17]; dafür in einem aus RV/AV(P) entlehn¬ 
ten ÄpM-Vers dhvdmsas- (Sha 163f., o. I 800). - „Welchen 
Körperteil ... bh° ... bezeichnet, steht nicht fest“ (Sha 164, 
mit Lit.; Nowicki 84). 

Etymologische Anschlüsse innerhalb des Ved. (s. bhasad-) oder 
an Iranisches (Flattery-Schwartz, Haoma 125) sind daher unerweis¬ 
lich. - Ungesichert auch die Bedeutung von °bhdmsas- in TB su-bh°. 
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bhaktä-, bhakti-, °bhaktär-y s. BHAJ. 

bhaksä- m, Genuß, Trunk, Speise (RV +), bhaksam-kärä- Essen 
bereitend (MS), bhaksäm-krta- genossen (TS; AiGr II 1,199, 
203); bhdksana-n. Trinkgefaß (RV 1,110,3; jünger'Genießen, 
Speisen’; Renou, EVP 15 [1966] 79); bhaksäy0 trinken, ver¬ 
zehren, genießen (RV [10,167,3], AV +), Pass, bhaksyäte (Br). 
- Mi., (nu.-)dard., ni., pkt. bhakkha- m. Essen, Speise, bhak- 

khei ißt, usw. (Tu S. 530b, s.v. BHAKS). - Ved. bhak-s-ä-y 

vgl. BHAJ\ zu bhaksä- ist das seit dem 10. Buch RV und 
AV belegte bhaksäy0 eine denominative Ableitung. 

Vgl. Jamison, -äya- 73. Andere verbale bhaks-Bildungen erschei¬ 
nen erst später, s. Jamison, a.a.O., Narten, Aor 43 Anm. 88, Goto 222 
Anm. 469 (vgl. ferner AiGr III 257 [mit Lit.] zu TB + bhaksivau-). - 
Nicht unmittelbar mit bhaksä-/bhaksäy° vergleichbar sind iran. 
Formen wie aav. baxsaitf (Y 47,5 und 50,3 [j-Aor. bax-s- oder Prä¬ 
sens baxs-a-, HumbElfSkj, Gä II 193 f., 215]), jav. baxs-a- Akt. 'aus¬ 
teilen’, Med. 'als Anteil bekommen’ (Kel, Verbe 72 f. Anm. 19, mit 
Lit.; Goto, a.a.O.), chwaresm. ßx- 'schenken, zuteilen’ (*baxsa-\ 

mp. np. baxs- zuteilen, parth. bxs- 'distribuer’ (W. Henning, ZU 9 
[1933] 174 = SelP I 81, Ghilain 59, Samadi 43). Wahrscheinlich 
setzt das Iranische eine verbale j-Erweilerung von iir. *bhaj fort 
(s. Henning, a.a.O.; KEWA II 457). 

bhäga- m. Wohlstand, Glück, Besitz, Vermögen; 'Zuteilung’ als 
Personifikation, Bezeichnung von Göttern, Name eines 
Äditya (RV +; Old, GN 1915, 361fl = KS 398fT, J. Gonda, 
Gs Nyberg I 291 Anm. 8, S. Zimmer, MSS 43 [1984] 187, 
206f.); su-bhäga- mit guter Zuteilung, schönen Anteil habend 
(RV +), bhäga-vant- reich, Anteil habend, besitzend, glück¬ 
bringend (RV +; s.u. bhävant-), bhagin- glücklich, vermö¬ 
gend, vollkommen (AV +; Br bhagitama- vollkommenst, 
AiGr II 2,606). - Mi., dard., ni., pkt. bhaga- m. Glück, usw. 
(Tu 9346 [mit Verweisen], TuAdd 9434). - Iir., aav. baga- Gott 
(wenn in Y 32,8 InstrSg bagä 'by God\ HumbElfSkj, Gä I 
17f., II 82; anders Zimmer, a.a.O. 189), jav. baya- m. Gott, 
Zuteilung (s. Zimmer, a.a.0.190 IT.), hubaya- mit guter Zutei¬ 
lung charakterisiert (= ved. su-bh°y Zimmer, a.a.O. 192), ap. 
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baga- in. Gott, sogd. ßy- Gott, Gottheit, mp. <bg) = /bay/, 

parth. bg Goü, Herr, usw. (Nyb, ManP II 42b, Bai, Dict 39öaf., 

Zimmer, a.a.0.201 f.; s.u.). - Idg. *bhdg-o-'Zuteilung* (> 'Gott 
Zuteilung’, 'Golf), vgl. BHAJ (~ bhdgd-)\ dazu wohl urslav. 
*baga- (jünger *bogo-) 'Zuteilung' (aksl. u-bogh, ne-bogb farm\ 
bogatb 'reich'; bogh 'Gott' [letzteres vielt. (?) Bedeutungs¬ 
entlehnung aus dem Iran., s. Zimmer, a.a.O. 208]), *sb-bag) 
in russ. zböibc, slovak. zboiie 'Besitz, Reichtum' (~ ved. 
su-bh°\ Vasmcr 1 446). 

Zur Frage eines iran. Goltesnamcns *baga- (~ ved. Äditya-Nnmc 
btuiga-) s. Zimmer, a.a.O. 196 ff, 2IOir., mit reicher Lit. (und AoF 18 
1I991| 143); S-W, Fnclran 111 (1988) 405a (mit Lit.). - Zur Ilcrleitung 
von moksa-mordvin. pavas 'Gott, Glück’ aus einer frühurar. Ausprä¬ 
gung von bh°(II. Kalz, Fs Bechert 27ff, mit Lit.; Redei, Sprachk 55f.) 
s. Zimmer, a.a.O. [MSS 43J 2061’ 

Auswärtige Bezeugungen von indoar. *bhaga- 'Golf bzw. rReich- 
tum’ (s. KFWA II 457, 459) sind nicht zu sichern; vgl. KammAricr 
53r, 58 r., W. Wüst, Spr 20 (1974) I55f, Mh, Mythos I3f. = AKS 50f; 
Frisk I 207. 

bhagäla- n. Schädel (G(Sii +). - Nicht eindeutig erklärt. 

Zu beachten der Anklang an 'SchädcF-Wörter wie kapäla-, pkt. 
kabhaUa- u.a. (Tu 2744; o. L 300). - Zugehörigkeit zu BHANJ 'bre¬ 
chen’ ist möglich ('Schädel’ < 'Scherbe’, s. WII II 676, Pok 396, 
Kluge-Secbold 404a), AiGr II 2,288; Bur, BSOAS 45 (1982) 188a ver¬ 
weist auf khot. bagala 'vessel1. 

bhatigä- Adj. brechend, sprengend, hindurchdringend (von 
Soma); m. Zerbrechen, Bruch (RV [9,61,13, s. Lüders, Varuna 
236f.]; VS 4-), pra-bhatigd- m. Zcrbrccher (RV 8,46,19). - 
Zu BHANJ; vgl. bhangd-2. 

bhanga2 m. Hanf (AV; Susr); bhatigä- f. Hanf, aus der Hanf¬ 
pflanze bereiteter Rauschtrank (SärrigS); bhanga- aus Hanf 
gemacht (Kaus). - Mi., dard., ni., pä. bhanga- n. Hanf, usw. 
(Tu[Add| 9354). - Wohl nicht iir. (s.u.); np. bang 'Hanf' 
stammt aus indoar. Quelle. 
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Umstritten bleibt jav. barjha-, angeblich Name einer Pflanze und 
des aus ihr hergestellten Narkotikums; s. vielmehr Henning, Zor 
33f. = Schlerath, Zar 148, Mh, AirN 1/71, oben I 800, i'lattery- 
Schwartz, Haoma 125f. - Wahrend np. frz/ig'UnnP LW ist (vgl. auch 
KEWA II 462), sind mp. np. bang, mp. mang 'Bilsenkraut' wahr¬ 
scheinlich ganz anderen Ursprungs (s. Flattcry-Schwartz, a.a.O. 
127T). 

Möglicherweise ist vcd. bhangd- TlanP mit bbangd-] zu verbin¬ 
den, nach Eil, MSS 45 (1985) 25 als „♦Bruch" (~ gebrochener Hanf 
[vgl. Flachs]); oder als Fortsetzung des Soma-Epithetons bh" 'bre¬ 
chend* (vgl. Flattery-Schwarlz, a.a.O. 121, 124)? 

Die Annahme eines Kultur- bzw. Wandcnvortes ist für indoar. 
*bhanga- (woraus, über Mitllcrsprachcn, Lehnwörter wie Iranzös. 
bangue 'indischer HanP, russ. penbkd 'HanP u.a., s. die Lit. bei 
Vasmcr II 335, VWartburg 19 [1967| 22af.) wohl entbehrlich. Vgl. 
KEWA II 461 f, Joki 300f, F. Crcvalin, CampSoslr 112fr., Kedci, 
Sprachk 74f., K. H. Menges, UAJb N.F. 7 (1987) 164IT., Flattery- 
Schwartz, a.a.O. 17 Anm. 4,123,124. 

BHAJzuteilen, als Anteil geben (RV [bhdjati, äbhajat] +; Med. 

'als Anteil bekommen, empfangen, genießen’), Perf. babhäja, 

bhejire (RV +); Aor. dbhaksi, bhaksi, abhakta, bhäk, bluiksat 

u.a. (RV [+]; Narten, Aor 179f-, Joachim I14f.); Fut. bhak- 

syati (Br); bhakta- empfangen, erhallen, geschenkt (RV -F); 

bhäjay0 an etwas Anteil nehmen lassen (RV -f; Jamison, -diya- 

129f., Goto 222); pitu-bhäj- Nahrung genießend (RV), bbakti- 

f. Zuteilung, Verteilung (RV +), vi-bhaktdr- m. Verteiler, 
Zuteiler (RV +; auch vi-bhaktar- [mit Akk.), RV 3,49,4); 
s. bes. u. bhdga-7 bhägdBHIKS. - Mi., nu., dard., ni., 
pkt. bhajjai verteilt, usw. (Tu S. 532a [s.u.], 14729; TuAdd 
9331 fT., 9430,9434,9436). - Iir., aav. baxstägenießt, hat Anteil 
(Y 31,10; Narten, Aor 197, s. auch oben II239), jav. baza[ man 

teilt zu (Yt 19,8; Goto 221), baxta- zugewiesen, n. Anteil, 
baxtar- m. Zuteiler, ap. bäji- m. Tribut, Abgabe, mp. baxtan 

zuteilen, baxt Glück, Schicksal, sogd. ßxt Glück (und ßxc 

N.pr. < *baxti- [S-W, Sogdlnscr II 47]?), parth. tog'partage’, 
u.a. (Nyb, ManP II 45b, Bai, Dict 178a, 390b). - lüg. *bhag 

(s.u.) 'als Anteil bekommen, zugeteilt bekommen’ (s. Kli, 
AltarmVerbum 268 Anm. 2, Goto 222, IIJ 31 [I988J 311f.), gr. 
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(payciv aufessen, verzehren, verschlucken, toch. B päke, A päk 

Abschnitt, Teil; Frisk II 980 (mit Lit.), Chantraine 1168a. 

Zur idg. Wurzelform (idg. *-a- vor Tektal, s. Mh, LI 169f.) abwei- 
chend A. Lubotsky, MSS 40 (1981) 134, Bee, Gramm 89 (*bheh7g). 

Mit anderen BHAJ- Sippen ist schwerlich zu rechnen (s. TuS. 532a, 
der BHAJ1'3 ansetzt und BHAJ 'verteilen, zuteilen* (von BHAJ 'ge¬ 
nießen* getrennt] eher zu BHANJ (s.d.) stellen möchte; BHAJ3 
'fliehen* suchte man bereits in RV-Belegen für 'sich auf den Weg 
machen’ [= 'einen Weg erreichen*] wie 7,18,16 oder 7,39,1 und leitete 
es - mit Belegen aus der JüS und aus rezenteren Sprachstufen - aus 
*bhegy 'laufen, fliehen’ [gr. <peßopai u.a.] her; s. die Lit. bei Stru, 
GrammKat 494 Anm. 3). 

bhajeratha- m., nur RV 10,60,2 GenSg °asya. - Wohl ein Eigen¬ 
name. 

Nach Old, Not II 260 vielleicht Name „eines vielhonorierten 
Priesters, der zu sagen gewohnt ist bhdje rdtham 'ich nehme einen 
Wagen in Empfang*“ (a.a.O. zum Akzent). - S. auch GeRV 111 224 
(ad 2c : Name des Landes oder eines Vasallen?“; Hinweis auf 
den Königsnamen bhagiratha- [ep. +]). - Nicht besser Grassm 925 
(*bhaje rd(hasya). 

BHANJ brechen, zerbrechen (RV [bhandkti, bhahjant-, bhartdhi] 

+; AV nir-dbhanah [dazu AiGr I2 Nachtr 174, HofTm, KZ 
79 (1965) 188 = HofTrnA 179]), Perf. babhdhja (RV +); bhagna- 

gebrochen (Br, Up + [v/°]), Pass, bhajyäte (AV +); abhi-pra- 

bharigin- zerbrechend (RV 8,45,35), bhangurävant- trügerisch, 
mit krummen Wegen (RV), ni-bhanjana- n. das Zerbrechen 
(AV 20,131,2), vi-bhaiijanu- zerbrechend, zerschmetternd 
(RV 4,17,13); zu bhangä-X{21) s. bes. - Mi., ni., pä. bhahjati 

bricht, bhagga- gebrochen, usw. (Tu S. 532b [s.v. BHANJ]; 

s.u.). - Iir., man. sogd. ßxt-wnyy Zwiespalt, Schisma, pa§to 
wat Bruch, Lücke, u.a. (s. Morg, Voc 94, W. Henning, BSOS 
9 [1937] 81 = SelP I 561 [anders Ghilain 59, s.u.], KEWA II 
469, Emm, SGS 91f, Bai, Dict 266a, Eil, MSS 45 [1985] 26). - 
Idg. wohl *bheg(mit Nasalpräsens *bh-n-eg> *bhn-eg[bhanäk°] 

~ *bhng, im Iir. zu *bhang/j : *bhagij uminterpretiert; Kli, 
AltarmVerbum 184f), vgl. arm. bekane- (Aor. e-bek) 'bre¬ 
chen*, bek 'zerbrochen*. 
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Außer-iir. Zeugnisse für *bh-(e)n-g wie air. -boing 'erntet, bricht*, lit. 
bengti 'beendigen* sind nicht zu sichern, Kii, a.a.O. 184 Anm. 25; 
zu Älterem vgl. Kui, Nas 85f, 123, 169f, WP II 149f., Pok 114f., 
Fraenkel 34b. - Für primäres *bhreg (nhd. brechen usw.) > *bheg 

(Ausdrängung von *-r- im Nasalpräsens [?]) s. AiGr I 268, Kui, Nas 
19,33, WH I 541 (mit Lit.), Bur, Skr 100, Kluge-Seebold 104a; da¬ 
gegen Lehmann 80a. 

Überschneidungen von bhaf/bhag0 < *bhng (BHANJ) mit Ablei¬ 
tungen von BHAJ mögen in Teilen des Indoar. eingetreten sein (vgl., 
im einzelnen sicher übersteigert, Tu S. 532a s.v. BHAJ1, Tu(Addj 
9361). Auch dem iranischen Material gegenüber schwanken die Auf¬ 
fassungen z.T. zwischen *bax-ta- 'geteilt, Teil’ und *bax-ta- 'gebro¬ 
chen* (s. Ghilain, a.a.O.). - Daß ved. bhahgurä0 (und kl. bhangura- 

'krumm’) zu „a non-Aryan word-groupw gehöre (Tu 9358), ist höchst 
unglaubhaft (s. schon KEWA 11 461). 

Hierher bhagäla-1 

BHAND verhöhnen, verspotten, tadeln (Dhä; Pur, kl. bhanda- 

m. Possenreißer, buddh. prati-bhanday0 verhöhnen, u.a.; 
mi.,ni., Tu S.533a, Tu Add 9371). Der ved. Sprache zugehörig, 
wenn AVP bhanda- (v.l. bhanva-) ‘scheltend?’ (Bezeichnung 
von Dämoninnen) und (?) Suparq kakubbhandä- m. ‘Name 
eines dämonischen Wesens* hierherzustellen sind (HofTm, 

Diss 90, 91). - Nicht klar. 

Referat von vielem Unerweislichem in KEWA II 465f.; dazu 
AiGr I 168. - Gegen Bur, Gs Sarup 7f. (*bhrand) s. Morg, Shughni 
67b; zu beachten Tu 9385. 

bhanda- n. plur. Hausgeräte (ÄpSS); bhanda- n. Gefäß, Topf, 
Gerät aller Art, Handwerkszeug (ÄpGS +). - Mi., dard., ni., 
pä. bhanda- n. Betriebsvorrat, Güter, u.a. (Tu 9440 [mit Ver¬ 
weisen], TuAdd 9440). - Unklar. 

Zu viele Annahmen (Eintreten [bzw. dialektgebundenes Nicht- 
Eintreten] von Brugmanns Gesetz vor -CC-; kontextfrei -nd- < 

*-nd“) bei Bur, BSOAS 34 (1971) 546, 38 (1975) 55 (s. auch TuAdd, 
a.a.O.), der von idg. *bhondo- ausgeht (lat. fundus 'property in land 
and buildings’; ursprungsverschieden [?] von fundus 'Boden’ [o. 
II 228]). - Referat unzureichender älterer Vorschläge in KEWA II 
492. 



244 bhadrä- - BHAND 

bhadrä- Adj. glückverheißend, glücklich, erfreulich (RV +; 
Old, GN 1918, 48 ff. *= KS 84311, E. Schwyzer, Fs Kaegi 24), 
sii-bhadra- sehr glücklich, heilvoll (RV, ep. +); bhändistha- 

bester, glückbringendster (RV [1,97,3; 5,1,10]; ~ *bhandiyas- 

im Ni., Tu 9386). - Mi., dard., ni., pä. bhadda- glücklich, 
usw. (Tu 9377 [mit Verweisen]; s.o. 1156). - Iir.Jav. hu-baöra- 
sehr glücklich (= ved. sübh°), altiran. *badra- N. pr. (Hinz, 
NÜ 52, mit Lit). - Ved. bhadrä- wird an vielen Belegstellen 
mit BHAND (s.d.) verbunden, und bhdndistha- ist auf bh° zu 
beziehen (s. Old, a.a.O. 51f. = 846f., GeRV II2, ad 10c, AiGr 
II 2,450); die Herleitung von iir. *bhadra- aus *bhnd-rö- kann 
schwerlich bezweifelt werden. 

So auch Lehmann 63b. - Gleichwohl hat die Herleitung von 
bh* aus idg. *bhEdro- (~ got. batista ‘bester’ u.a., s. die Lit. in KJEWA 
II468) weiterhin Anhänger (s. A. Lubotsky, MSS 40 [1981] 134; V. Pi- 
sani, Fs Mastreili 373f.; E. P. Hamp, IU 30 [1987] 175). 

Hierher GrSü + bhadrakäh- f. Name einer Gottheit (zum Hinter¬ 
glied s. Old, a.a.O. 51 Anm. 1 = 846 Anm. 1 [< *-käri- ‘schaf¬ 
fend’? Vgl. AiGr II 2,404]). - S. auch u. II 254. 

BHAN reden (RV [bhdnati, bhananti; bhananta\\ Goto 222 und 

Anm. 472, 473); kl. bhanatiy babhäna, bhanita- u.a. 'reden* 

(s.u.). - Mi., ni., pä. bhanati redet, sagt, nep. bhannu sagen, 

u.a. (Tu S. 534a, s.v. BHANl\ TuAdd 9383). - Iir., wenn khot. 

ban- ‘aufschreien, jammern, klagen* hierher gehört (Emm, 

SGS 93). - Idg. vielt. *bhen (~ *bheh2 'fört* [s.u. BHÄ); vgl. 
*gvem : *gyeh2, o. I 466, 482); dazu (?) ahd.bannan ‘befehlen’, 
ban 'Befehl, Bann* u.a. (WH I 438, KEWA II 469f. [mit Lit.], 
R. Lühr, MSS 35 [1976] 92; anders Kluge-Seebold 59a, mit 

Lit.). 

Kl. BHAN (JB pari-bhan existiert wohl nicht) ist kontextfrei (ono¬ 
matopoetisch?) aus BHAN entwickelt; s. die Lit. bei Goto 222 f. 
(anders Kui, PMW 32). - Hierher kubhanyüo. I 367? 

bhandkti, s. BHANJ. 

BHAND etwa: sich glücklich fühlen, sich erfreuen (RV [<bhandate, 
bhändamäna-)\ Goto 223 f., mit Lit.; GiovStudio I 102f.), 
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bhandad-isti- wohl: sich an den Opferungen erfreuend (RV 
5,87,1; Goto 224), bhanddnä- etwa: Erfreuung (RV; Goto 223 
Anm. 475), bhandanäydnt- Erfreuliches verlangend (? - RV 
9,85,2); dazu mit hoher Wahrscheinlichkeit bhadra- (bhdn- 
disfha-). - Vgl. mi.-dard.-ni. Fortsetzer von bhadra- bzw. 

iran. Entsprechungen zu diesem: o. II244. - Weiteres ist nicht 
ermittelt. 

Der Zusammenhang von BHAND mit bhadra- (s. auch AiGr III 
328 zu bhanddnä-: *bhandas- [~ bhad-rä-]) ist wohl nicht zu bezwei¬ 
feln (gegen Goto 223). Idg. *bhend wäre ein korrekter Wurzelansatz; 
die damit verbundenen kelt. Wörter für 'singen' (Lit. in KB WA II 
470) bleiben jedoch aus semantischen Gründen fern. - Wird bhadra- 
aus *bhEdrö- hergeleitet (s.d.), dann ist BHAND nicht als nasalinfi- 
gierendes +bhE~n-d- damit verbindbar (so richtig Goto, a.a.O.). - 
Erwägung eines aav. Zeugnisses für *band bei Wrb, Spr 32 (1986 
[88]) 343 Anm. 22. 

bhaydstha-, s.u. BHA Yft unten II 246. 

BHAY*sich furchten (RV [bhayate, bhdyante, abhayanta, bhäya- 

mäna-]), Perf. bibhaya, bibhäya, bibhyuh, bibhiväms- RV +; 

vom Perf. ausgehend das Präsens bi-bhe/l:, RV [6,23,2] d- 

bibhyat sich nicht furchtend, nachrigved. bibhftdh [AV], 

abibhayuh [TS +], bibhemi, bibheti [SB +]: Wack, KZ 41 

[1907] 305 f. - KS 494 f., Joachim 116, R. Hiersche, KZ 94 
[1980] 227 Anm. 12, Goto 224); Aor. bhema, bhiyänd- (RV), 
bheh (TS +; -*• Käth + bhaih), bhaisih (AV +; s. Narten, Aor 
180fT., Goto 63); bhitd- erschreckt, in Furcht versetzt, er¬ 
schrocken, sich furchtend (RV +; AiGr II 2,576,577); bhaya- 

n. Schrecken, Not (RV +), an-ä-bhayin- furchtlos (RV 8,2,1 
[VokSg an°])> bhayya- zu furchten (Käth +), bhf- f. Furcht 
(RV +), bhfmd- furchtbar, schrecklich (RV +), bhfrü- furcht¬ 
sam, feige (RV +), abhfru- furchtlos (RV [mit 8,46,6 AkkSg 
°rvam9 s. F. Sommer, IF 36 (1916) 177 Anm. 1] u.a.), abhfnina- 

arglos, der nichts befürchten muß (VS; AiGr III133); zu Wei¬ 
terem s.u. - Mi., (nu.-)dard., ni., pä. bhaya- n. Furcht, bhita- 

furchtsam, usw. (Tu S. 542b [s.v. BHI\\ TuAdd 9390, 9513, 
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9516, 9608c, 12965). - Iir., aav. biiente sie furchten (Y 34,8; 
s. Kel, Verbe 38, Bee, Gramm 200), jav. bißiuua erschreckt 
(vgl. Goto 225 Anm. 478, mit Lit.), niuuaiiaka- Schreck ein¬ 
flößend (*°ßäiia-ka-, KEWA II 471), mp. np. bim Furcht, 
Schrecken (s. auch Hinz-Koch 206), u.a. (vgl. Bai, Dict 269bf. 
[dazu Emm(Sk) II 100]). - Idg. *bheiH, vgl. lit. bijötifs), lett. 
bflies sich furchten, Angst haben, aksl. bojati sq sich furchten. 

Vasmer 1115, Fraenke! 43b, mit Lit.; W. R. Schmalstieg, Lituanus 
29 (1983) 60tT., E. P. Hamp, 1F 90 (1985) 66IT. (*bheHi)t Rasmussen, 
Morphophon 27, Catsanicos, Recherches 18 Anm. 1,78. - Auf dem 
Perfekt (idg. *\bhe-fbhi-\bhoiH') beruhen vielleicht (unabhängig von 
dem erst im Indoar. entstandenen Präsens bi-bhe-/bi-bht-) weitere 
Präsentien wie aksl. bojati (bojg) bzw. urgerman. *bi-baj- > ahd. 
bibe-t "bebt’; Goto 224 Anm. 476, mit Lit. (s. auch Lehmann 284a, 
Kluge-Seebold 67a). 

Zu *bheiH gehört ein archaischer -j-Stamm des Typus *h2eys- 

os-Zusas- (o. I 236), wohl *bheiH-os/'bhiH-es-/*bhiH-s-'. Vgl. RV 
2,30,6 bhaydstha- "gefahrvolle Lage* (wenn *bhayas- erweisend 
[Renou, EVP 16 (1967) 97] und nicht einmalige Analogiebildung, 
Hiersche, Asp 125); RV bhiyds- f. Furcht (°dsamy °dsä)\ RV + 
InstrSg bhis-d 'aus Furcht'. Vom ved. Nomen bhiyds~/bhis~' sind 
abgeleitet: BHYAS "sich furchten' (RV 2,12,1 d-bhyasetäm, SV 
bhyasät, dazu Goto 225; AV bhiydsäna- ist wohl Umgestaltung aus 
RV bhiyäna-\ RV + BHIS (zur Genese s. Goto 225 Anm. 478), 
dazu Br + bhismd- "schrecklich, furchtbar’ (Umformung von RV + 
bhimd- nach bhfsa, BHIS, AiGr II 2,750). - Außerhalb des Indoar. 
hierher jav. (F 16) biiarjha (— ved. bhiydsä)\ unverwertbar jav. 
bißiuuatjha (Konjektur *bißiiä}jha [Ins, Ga 223], s. aber Goto 225 
Anm. 478, mit Lit.). Außer-iir. Entsprechungen des -j-Stammes sind 
nicht zu sichern (doch vgl. Rasmussen, Morphophon 203). - S. (z.T. 
mit Lit.) AiGr II 2,232,234, III 282,283, KEWA II 472, Kur, AkzAbl 
28 Anm. 9,213f., 269 Anm. 24, Schi, Wn 34f., Rasmussen, a.a.O. 
und 183. 

Zur Herstellung des Kaus. in AVP 2,57,5 als bhäpay0 (gegen 
bhäyay0) s. Ins, Gs Cowgill 58 f.; über das Verhältnis von Kaus. 
BHIS zum Kaus, des -(p)aya-Typs vgl. Goto 225 Anm. 478. 

Schwerlich hierher bhama-2, s.d. 

BHAR tragen, hegen, pflegen; bringen (RV + [bfbharti, bibhdrti, 
3. Plur. bibhrati, iterativ-durativ Tragen’; bharati, vorwiegend 
endterminativ 'bringen’, auch "tragen’]; zweimal im RV 
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bhdrti [v/.*. bharti], s.u.; Augenblicksbildung ist RV 10,31,6 
bibhramäna-\ Joachim 116f., Goto 225fF., mit Lit.); Perf. 
jabhära, jabhre, jabhrire u.a. (RV +; s.u.); Aor. abhärsam, 
abhär u.a. (RV +; Narten, Aor 183f., Goto 227 und Anm. 

489), Fut. bharisy0 (RV [äbharisyat] +); bhrta- gebracht, ge¬ 
pflegt, gehegt (RV [a-bh0 'hergebracht’, sü-bh° 'wohlgepflegt’, 
s.u.] +); Pass, bhriyate (RV -f), Int.jarbhrtas, bhäribhrat (RV), 
Desid. bubhürs0 (Br +); °bhr-ä- in anavabhrd-rädhas- 'mit 
nicht fortzutragenden Gaben’ (RV; AiGr II 2,72, Bur, Fs 
Saksena 85), bhära- m. Erlangen, Wegtragen, Gewinn, Beute 
(RV +), °bhard- bringend (z.B. pustim0 'Gedeihen’, RV), 
bharas- n. Pflege, Bewahrung (AV +; RV sa-7 visvd-bharas-, 

Nowicki 85), saho-bhari- Kraft tragend (RV 5,44,3), bhartar- 

m. Träger, Erhalter, Bewahrer, Herr (RV +), bhartar- m. 
Gatte, Ernährer (RV +; AV 4- bhartri- f. Ernährerin, Mutter), 
°bharnas- etwa: Darbringung, Dargebrachtes (in sahdsra0, 

RV; Grassm 929, AiGr II 2,738), bharman- n. Erhalten, Be¬ 

wahren, Fürsorge (RV; s.u.), bhära- m. Bürde, Last (RV +), 

Obhäryä- zu erhalten (AV +), bhäryä- f. Frau, Gattin (Br +), 

(bhära-)bhrt- (Last) tragend (RV), upa-bhrt- f. hölzerne Opfer¬ 

schale (AV +; s. AiGr II 2,17,45, E. P. Hamp, I1J 22 [1980] 

141), bhrti- f. Pflege, Unterhalt (RV +; °bhrti- Herbeibringen 
[in idhmd°7 o. I 191]), bhrthd- Darbringung, Aufträgen (RV 
2,14,4 °the), vi-bhrtra- tragbar, sich verteilend (RV; s. GeRV I 
123, ad 2b), vi-bhrtvan- etwa: sich ausbreitend (RV 9,96,19; 
s. Lüders, Varuoa 273, Renou, EVP 9 [1961] 106); zu Weite¬ 
rem s.u. - Mi., nu., dard., ni., pä. bharati trägt, fordert, bhata- 

gefördert, ernährt, usw. (Tu S. 546a, s.v. BH(L; TuAdd 1225, 

9393, 9397, 9402f., 9459ff, 9588f., 12961, 12970). - lir., aav. 
(vä&/n[...]) baraitiTaises (his voice)’ (~ RV 10,177,2 väcam 

... bibhartiy HumbElfSkj, Gä II68, Kel-Pir III69; s.u.), barztü 

er soll bringen (Y 33,9; s.u.), bairiiante 'they will be shifted’ 
(Y 32,15), bsrat- bringend (HumbElfSkj, a.a.O. 244; doch s. 
Kel-Pir III 27 lf.); jav. baire ich trage, baraiti bringt, baratu 

man soll bringen, Perf. °bauuara7 baßrarz, usw. (Kel, Verbe 
103, 401, 403 Anm. 26, Hoflm-Narten 82), vätö.bzrvta- vom 
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Wind vertragen, väströ.ba&t- Nahrung bringend, paitLbarditi- 

f. Darbringung, hqm.banBa- n. Versammlung, bä§ar- m. Pfle¬ 
ger (= ved. bhärtar-, Hoffm, Fs Humbach 166,173, 179 Anm. 
4 = HofflnA 840, 847, 853 Anm. 4), banOri- f. Trägerin, 

Mutter, schwanger (s. Szem, Stlr 9 [1980] 26); ap. bar- bringen, 
fördern (s.u.); khot. bar- tragen, chwaresm. ßr- bringen, mp. 
np. bar-, burdan tragen, nehmen, usw. (Emm, SGS 94, Abaev 
I 237, 238, Bai, Dict 271a, Samadi 40). - Idg. *bher; gr. <pepG), 

lat. ferö trage, ertrage, got. bairan tragen, gebären, usw. 

Weiteres Material und Lit. bei Frisk II 1004f., Chantraine 1191a, 
Lehmann 57b; Rasmussen, Morphophon 294. - Idg. *bher (Präs.- 
Stamm *bMer-e-) hat von der „Bedeutung her einen präsentischen 
Aspekt"; zur „Komplettierung des Paradigmas hat sich jede ... Ein¬ 
zelsprache anders geholfen“ (M-Br, Glo 67 [1989] 140). Im Ved. zeigt 
sich ein Rest der Suppletion wohl noch in dem von HA R 1 bezoge¬ 
nen ja* des Perf. jabhdra, AiGr II 1,17, Minard, Trois änigmes II332 
(s. anders AiGr I2 Nachtr 139, V. Pisani, Paid 17 [1962] 140 [mit 
Lit.], S. Sani, Studi Vedici e Medio-Indiani [Pisa 1981] 87ff.; zum Int. 
jarbhrtds vgl. Hoffm, IF 60 [1952] 264 = HoffmA 45); auf ursprüng¬ 
liche Vermeidung von *bher außerhalb des Präsens (und Aorists?) 
weist auch das Fehlen von unkomponiertem bhrta- in ältester Spra¬ 
che (sowie im Iran, und primär im Griech.), AiGr II 2,552, M-Br, 
a.a.O. 141 Anm. 9. - Im Einklang mit den ererbten Bedeutungen 
von *bher steht, daß zur besonderen Hervorhebung der durativen 
Bedeutung 'tragen* ein charakterisierter Stamm gewählt wurde (ved. 
bi-bhar-, gr. <popE6>), Goto 227. 

Das seltene Wurzelpräsens *bher-ti (RV [zweimal] bhdrti\ Imp. 
aav. barstü [s. Kel, Verbe 87], gr. <pepre) ist wohl als Form der poeti¬ 
schen Sprache anzusehen (s. Schm, Di 262 ff., mit reicher Lit.; 
Weiteres bei Goto 227 Anm. 489); vgl. auch die Imp.-Formen bhar- 

täm, bhrtam (YV; urspr. Wz.-Aor. und Ausgangspunkt für bhdrti 

nach Goto 227; s. ferner Stru, Postulat 38ff.). 
Es gibt mehrere dichtersprachliche (bzw. sakral- oder rechts¬ 

sprachliche) Übereinstimmungen von BHAR mit iran. und außer-iir. 
Belegen. Vgl. RV prd-bhartar- Voranbringer (von Indra), jav. fra- 
bprztar- m. Bezeichnung des dritten Unterpriesters beim Opfer, 
'Zubringer*, umbr. afferiurifad-fertör) Priestertitel (WH 1 13,484, mit 
Lit.; G. Redard, Fs Safarewicz 194f., E. P. Hamp, JIES 1 [1973] 321); 
zusammen mit RV + prd-bhrti- f 'Darbringung* = jav. hu-frabdrditi- 

f. 'gute Darbringung* zu ved. prd-bhar darbringen (von Opfer und 
Lied) = iran. *fra-bar (jav. fra-bar zubringen, ap. fra-bar übertragen, 
khot. haur-y hür- geben, usw. [Redard, a.a.O.]). S. ferner ved. asum... 
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ä bhar = jav. ah um ä bar (o. I 147), ved. rtdm bhar — airan. *[tam- 

bara- N. pr. (Hinz, NÜ 213f., Schm, IrNKIeinas IV/19, mit Lit.), 
ved. ndmas- bhar=]&v. namö bar(o. II 16) np. (poet.) namäz burdan 

[Thiesen briefl.], ved, väcam [mdrtasä] bzw. vdcas bhar ~ aav. vdam 

bar[manatjhä\ u.a. (s.o. II 247; weitere Lit. in KEWA III 770, 774), 
ved. bharä stömam ~ jav. staomäca ... barzntu (KEWA III 520); 
vgl. auch Schm, Di 89 zu ved. srdvas- bhar. - Iir. Alters ist die Figura 
etymologica RV + sü-bhrtam bhar 'als wohlgepflegten pflegen', 
jav. hubar?tqm barät, ap. (ubrtm abrm> (Wack, BSOS 8 [1935-37] 
828(F. = KS 405 fF., Gersh, Hymn 262, Schlerath II 163a, HofTm, Fs 
Risch 201 =HofTinA 834). - Ein Mdra-Kompositum voreinzelsprach- 
Iichen Alters (?) sucht V. Pisani, Fs Szemerenyi 665 fF. in RV 1,91,21 
bhare$u-ja- (eher Typus prtsu-türAiGr II 1,212). 

Eine idg. Set-Variante von *bher ist nicht auszuschließen (s. zu¬ 
letzt B. Vine, Glo 67 [1989] 128); doch sind die dafür herangezo¬ 
genen aia. Fälle nicht beweiskräftig. Zu bharitra- s. bes.; ved. bhari- 

matt- (etwa 'Förderung, Erhaltung*), nur je einmal im 1. und 10. RV- 
Buch vorkommend, hat wohl sekundäres °Fman- (~ RV bhdrman 

9bharman-\ Kui, Fs Vogel 205, AiGr II 2,763. Der Akut in urslav. 
'bermen- (serbokroat. breme, sloven. breme, russ. beremja, Cech. 
bfime) 'Last, Bürde* wird dann nicht auf *bherH° (ved. bhdrf), son¬ 
dern auf dehnstufiges *bher° zurückweisen (~ RV 8,2,8 bhärman 'bei 
der Darbringung’? Vgl. Rasmussen, Morphophon 211; anders Bur, 
BSOAS 38 [1975] 65 f., s. Wennerberg 1141). - Das Desid. (bu-bhür-s°) 

spiegelt kein Erbgut wider, s. die Lit. bei Hauschild I 2,350. 
Hierher RV, AV babhri- tragend (mit AkkSg vajram)\ dazu wohl 

*pra-ba-bhrd- (herzustellen aus Kälh prababhra- — MS pravabhrd- 

'Schleuderer’, immer mit vd/ra-), s. AiGr II 2,85, KEWA II 477, 
Mittwede, Bern 81. - Vgl. auch bali-, bharatä-y bharisd-; ganz 
unsicher jarbhdri, o. I 579. - Ved. barbrhi gehört nicht zu BHARy s. 
vielmehr o. II 213, mit Lit. 

bharatä- m. Name eines Stammes oder Volkes bzw. einer Dyna¬ 

stie; der Stammeskönig der bh°y m. Plur. die ^-Nachkom¬ 
men (RV +; ZimmerAiL 127f., MKII94 (T., Mylius); bhärata- 

von bh° kommend, 'Bharatide* (RV +), bhärati- f. Name einer 
Göttin (RV +). - Pä. bharata- m. N. pr. (von Königen, u.a.), 
bhärata- m. Titel von Königen (Malalasekera II 364,372; im 

Pkt. bhara[d]ha-/bhäraha- [bhäladha-], Pischel, Gramm 

149f.), westpahäci (poet.) bharo m. rsong, epic’ (= ep. + 
bhärata- n. 'Epos von den 6/z°-Söhnen\ vgl. mahä-bhärata-; 

Tu Add 9460a). - Wohl zu BHAR. 
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Die Motivation des Königs- bzw. Stammesnamens bh° ist freilich 
nicht genau feststellbar; bhar-atd- „*zu unterhalten, zu pflegen“ 
(AiGr II 2,168, Bur, Skr 167) bezog man primär auf bh° als Agni- 
Bezeichnung - doch wird an Stellen wie RV 1,96,3 eher Agni mit dem 
Königs- oder Volksnamen Bharala bedacht (ähnlich 2,7,1.5 u.a. Agni 
als bhärata- „Bharatide“ bzw. Stammesgott der Bh°, GeRV I 284, 
II 110, IV 3bf.). Am indoar. Ursprung des Namens ist nicht zu zwei¬ 
feln (dafür spricht auch *bhäratha- im Pkt., AiGr II 2,172); [urbharata- 

als Stammes- und Berufsbezeichnungen in der JüS ist zwar dravid. 
Ursprung vermutet worden, doch dürften auch diese Bezeichnungen 
auf den alten Namen rückfuhrbar sein (s. KEWAII473 und Anm. *). 

BIIARrsich rasch hin- und herbewegen, eilen, sich tummeln, sich 
schütteln (RV [bhuräntu, bhurantay bhuramäna-]), \ni.jdrbhu- 

riti (järbhurat, jarbhuräna-) bewegt sich rasch, stürmt dahin, 
flackert (RV; vgl. HofTm, IF 60 [1952] 264 = HofTrnA 45, 
Renou, EVP 13 [1964] 109); bhurana- rührig, beweglich, eilig 
(RV); bhuranyäti ist rührig, bhuranyü- rührig, beweglich, 

unruhig (RV); bhurvdni- unruhig, wild (RV; AiGr II 2,900); 

bhurni- eifervoll, wild (RV). - Dard., ni., s. Tu S. 544a (s.v. 

BHUR). - Iir., vgl. jav. bantUi wenn es stürmt (Vd 8,4 [LocAbs, 

Kel, Verbe 331]; gegen Verbindung dieses Belegs [?] und 

anderer jav. Bezeugungen von bar-a- mit ved. bhur-d- Kel, 

a.a.O. 59 Anm. 6,106 Anm. 18); paräci yarw§ughni warv- 'io 

boif (iran. *bar-u- [ved. bhurv0], vgl. Tu 9536, Morg, Shughni 
92a?); s. ferner Samadi 89. - Idg. *bherH (~ *bhfH° in bhur-d 

6/iur-v0, bhur-rt°y o. I 662); vgl. lat.fer-v-ö siede, walle, fretum 

Brandung, Meeres-Wallung, mir. berbaim koche, siede, heth. 
parhmi hetzen, angreifen (Oett 213f., PUGrltt 236)? 

S. die Lit. in KEWA II508, Frisk II 1055; Rasmussen, Morphophon 
97, GiovStudio I 183IT., J. J. S. Weitenberg, ZDMG-Suppl VIII, 
109ff., Schrijver, Refl 253f. - Die Zuordnung der einzelnen Ver¬ 
gleichsformen ist bei einer Ausgangsbedeutung wie 'sich rasch be¬ 
wegen’ nicht sicher (über lat. fermentum, ae. beorm[a\ 'Hefe* z.B. 
anders Kluge-Seebold 61b). Ved. bhurbhür0 stammt jedenfalls aus 
*bh#H\ selbst wenn iran. *bar° wegfallen sollte (s.o.; Überholtes 
in KEWA, a.a.O.); schon idg. *bhur° wäre vom Standpunkt der idg. 
Wurzelstruktur zwar nicht unbedingt auszuschließen *bhuerH7), 

wird aber schwerlich durch lat. furö 'stürme einher’, furor 'Wut, 
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Raserei* u.a. gefordert (s. WH I 571 [und Frisk I 698)» Vasmer I 
151, mit Lit.; unklar Bur, Skr 129 bzw. 149 [bhuran° ~ lat. furor\ 

bhurvdn6 ~ iat. fervor]). 

Hierher jarbhäri(o. 1 579) und bhdrvara- (s.u. BHARV)? - Vgl. 
BHRAM. 

bharitra- nur RV 3,36,7 °traih: wohl 'Arm’ oder 'Finger’. - Dann 

zu BHAR. 
Zur Übersetzung des Hapax s. GeRV I 378; über Abweichendes 

pw IV 252b („eher Schläger), KEWA II 478 ('Kübel, Bütte’?). - 
Im Falle einer Übersetzung wie 'Arm* wird bh° als alte *-fro-Ablei- 
tung von BHAR aufgefaßl (vgl. die Lit. in KEWA, a.a.O.; N. Oeltin- 
ger, Hethldg 201 Anm. 22, Pet, Lar 29, Olsen, Suffix 10), dessen Set- 
Variante (o. II 249) sie belegen soll; doch ist das einmalige bh° 
eher eine Augenblicksbildung nach häufigerem cari(ra-{RV +) 'Fuß, 
Bein’ (Schi, mündl.). 

bharibhrada-, s. [BHRAD]. 

bharisä- nur in RV 4,40,2 satvä bhariso gavisdh... 'ein Krieger, 
der Beute macht, auf Rinder ausgeht ..- Dem Text ist 
die einmalige Augenblicksbildung Tür eine Ableitung von 
bhdra- 'Gewinn, Beute’ (o. II 247) nach gavisa- (o. I 270) 
direkt abzulesen. Vgl. AiGr II 1,65, Renou, EVP 15 (1966) 
165, Lubotsky, System 95. 

bhäriman-, s. BHAR, o. II 249. 

bharujas.u. BHRAJJ. 

bharüji- f., wohl; ein bestimmtes schädliches Tier (AV 2,24,8 
VokSg bhäniji). - Nicht klar. 

Vielleicht zusammen mit Lex., Gramm, bharuja- 'Schakal* und 
der Farbbezeichnung (?) bharuja- (s. Nir II 2) zu beurteilen; AiGr 
II 2,371, KEWA II 479. 

bharesujä- s.u. BHAR, o. II 249. 



252 bhärgas- - BHAR V 

bhärgas- n. Glanz, Erleuchtung, Licht (RV +; s. Nowicki 85IT.), 
Br + bhdrga- dss. (AiGr II 2,226); bhdrgas-vant- imposant, 

majestätisch (von der Stimme; AV). - Nicht eindeutig zuge¬ 
ordnet. 

Idg. möglicherweise *bhel-g° (toch. AB päik- leuchten, brennen); 
der lat. -j-Stamm fulgur(alt fulgus) 'Blitz* wird dann näher an bhärgas- 

angeschlossen (s. AiGr II 2,220, AnttSchweb 105, mit Lit., Nowicki 
87). Doch ließe sich auch von *bher-g° ausgehen (~ ae. beorht glän¬ 
zend, strahlend, s. Frisk II 1024); die Theoriemöglichkeiten zur idg. 
Wurzelerweiterung lassen daran *bher-Hg ~ *bhr-eHg in BHRÄJ 

(s.d.) anschließen (dagegen AnttSchweb 65; s. auch 119f.). - Wei¬ 
tere Lit. in KEWA II 480 und bei Lehmann 58a,b; vgl. bhrgu-. 

Iran. *barg/*b[g 'ehren*, von GeStudien 35f. (s. Kel, NR 351) und 
Bai (Dict 299a; Älteres in KEWA, a.a.O.) mit bhärgas- (bhrgu-) ver¬ 
bunden, bleibt wohl als iir. *-gh- fern (o. II 233, mit Lit.). 

bharjana- s. BHRAJJ. 

bhartar-, bhdrtar-, s. BHAR. 

[BHARTS 'drohen, schelten, hart anfahren’: dieses in der JüS 

(s.d.) gut bezeugte Verbum (ep. 4- bhartsay0) ist für die ved. 

Sprache nicht zu sichern (RV-Kh u.a. [ud/ud-]abhartsata 

vielleicht für ud +abhatsata 'sie haben herausgekaut’, zu 

BHAS '); Goto 228 und Anm. 490f.]. 

bharbhara-bhav1 in unordentliche Bewegungen geraten (MS): 
lautsymbolische Wiedergabe (durch Silbenwiederholung, 
bhar~bhar°) eines optischen Eindrucks (Hofim, IF 60 [1952] 
259 = HoffmA 40). 

Ähnliche Fälle von „Iteration“ bei Kui, PMW 74 (mit unbeweis¬ 
barer Annahme von proto-munda *bad); s. auch Tu 9404. 

bhärman-, s, BHAR, o. II 247, 249. 

BHARVkauen, verzehren, fressen (RV lbhdrvaii, bhdrvant-]); sü- 
bharva- gut kauend, gut fressend (RV); fraglich bhärvard- 
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(RV 4,21,7; 'verzehrend’ [Grassm 933]? Anders Bur, Skr 149 
[Vfddhi zu *bhun>ar°~ bhurvanlat.fervor; o. II 251], GeRV 
1447 [Name]). - Iir., vgl. jav. as.baouruua- 'wo es viel zu essen 

gibt’, baoiriia- Vas gekaut werden muß, fest (vom Rind¬ 

fleisch)’, dazu wohl auch ap. <gubruuv-> = /gaubaruva-/ N. pr. 
(„♦Rindsfresser“?); s. Mh, AirN 11/21 (mit Lit.), Bai, Dict 278b, 
Schi, Fs Hoenigswald 339f., Goto 228f. - Der Ursprung von 
iir. *bharu (*bharu-a-) ist nicht ermittelt. 

„Wie der Stamm ... zustande kam, ist... unklar“ (Goto 229, mit 
Lit.); CARV 'zerkauen* kann schwerlich die Umformung eines iir. 
*bharzu *bharu bewirkt haben, s.o. I 547. - Über mehrere unbefrie¬ 
digende Anschlüsse vgl. KEWA U 482 (s. auch Frisk II 1002). 

Nicht besser zu sü~bh° AiGr II 2,867 (°bhar-va-~ BHAR [~ Hinz, 
NÜ 64, 103]?). 

BHAL wahmehmen, bemerken (ChU [ni-bhälayase Tdu be- 
merkst’] +; Ted, Lg 19 [1943] 13, HofTm, MSS 27 [1957] 135 = 
HoffmA 370). - Mi., ni. (nu.?), pkt. ni(b)hätei sieht, u.a. (Tu 

S. 535b [s.v. BHAL], TuAdd 7228, 9474, 12962). - BHAL, 

bhälay0 (pkt. °[b]häle°) ist wohl mi. für smäray0 (über *mhär°), 

zu SMAR; Ted, a.a.O. 

Vgl. bes. pkt. bharai\ bhalai' 'erinnert sich’ < smdrati (Pischel, 
Gramm 217, Ted, a.a.0. 12, s. auch HinMi 119; dagegen Tu 13863, 
14727); zum Semantischen s. jav. märaiieiti, wenn 'bemerkt, erkennt* 
(Yt 14,29; Ted, a.a.O. 13 f., Kel, Verbe 28,153). - Eine andere Auffas¬ 
sung geht für ved. °bhälay- etwa von *bhä-la- (.BHÄ) aus. S. die Lit. 
in KEWA II 482f.; dazu L. Renou, Krat 7 (1962) 210b. 

bhala gewiß, fürwahr (RV, AV[P]). - Wohl eine Inteijektion des 
Typus bat (o. II 205f.). 

Nach DelbrSynt 35 vielleicht ein urspr. VokSg (?). - Mit bh° ver¬ 
bundene ni. Wörter wie la. bhallä 'well* (MonW 748c) gehören 
zu Lex. bhalla- < bhadrä- (Tu[Add] 9408; u. H 254 s.v. bhalläksa-), 
womit ved. bhala nicht vereinigt werden kann. - Über Br + bhala- 
(Bezeichnung der Sonne) s.u. bhalläksa 

bhalänäs- m. Plur. Name eines Volksstammes (nur RV 7,18,7 
°asas). - Nicht klar. 
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Ein Fremdname muß nicht vorliegen (trotz AiGr I 223); auch 
KuiAryans 7,46 (s.u.) weist auf den eher indoar. Typus der Bildung 
von bh° hin. An ihrer einzigen Belegstelle stehen die bhaländsas 

neben Namen wie dlina-, paktha-, visänin- (ZimmerAiL 126, 431 
Boldn-PaQ; s. ferner MKII99 und die Lit. in KEWAII483], GeRV 

II 195f.), die wahrscheinlich indoar. sind (s.o. 1127[f.], II61, KEWA 
III 228). Für bh° könnte ein mit *Hnas- ‘Nase’ (o. II 30f.) kompo¬ 
nierter Name erwogen werden (s. - mit VokSg-Betonung - die 
Namen rjünas- [o. 1 253], pithtnas- [o. II 127 f.]); KuiAryans 46 ver¬ 
weist auf RV, AV arcananas- N. pr. (unter Ablehnung der Deutung 
„der einen tönenden Wagen hat“ [AiGr II 1,92]) und erwägt dafür 
offenbar suffixales -nas- (~ o. I 756). 

bhalla- (Bezeichnung der Sonne, Br +), s.u. bhalläksa 

bhalläksa- Adj. ein Beiwort des Flamingos (ChU 4,1,2). Enthält 
gewiß °aks-a- ,,-äugig“ (o. I 43). 

Das Vorderglied ist wahrscheinlich bhalla- (Lex. bhalla-, pkt. 
bhalla- usw. [Tu(Add) 9408]), mi. aus bhadrd- 'Glück verheißend*; 
s. Bur, IndT 7 (1979) 152 (ältere [auch abweichende] Lit. in KEWA 
II 484; s. Wrb in FrauwallnerPhilosTexte 40 Anm. 27 [mit Lit.]). - 
Kein verwendbarer Beleg für bhalla- < bhadrd- in ved. Sprache ist 
Br + bhalla- als Bezeichnung der Sonne, da seine Varianten bhala-y 

phala- und phalla- (Sha 209) nicht aufgeklärt sind (Sha, a.a.O., 
KEWA II 484). 

bhävant- (fern, bhävalh) ehrerbietiges Pronomen der 2. Person, 
'Sie, Euer Gnaden, Erhabene(r)* (SB 4-, AiGr III 485fT.; 
NomSg m. bhdvän, VokSg *bhavah > SB 4- bhoh Inteijektion 
der Anrede [AiGr 111 259]). - Pä. bhavath NomSg 'Sir, Lord, 
you’, bho 'oh ye, my dear’, u.a. (Geiger, Pä 92), pkt. bhavam, 

bhavadä, C)bhavado (Pischel, Gramm 275). - Allegroform 
(wie bei Gruß- und Anredewörtem üblich, vgl. italien. monna 

< madonna usw.) für bhägavant- 'reich, glückbringend’ (~ 
bhägao. II 239). 

Auch bhagavant- dient als Anredepronomen, ist aber in noch 
höherem Maße Ausdruck der Ehrerbietung als bhavant-; so wird in 
BfUp 4,5,4f. Yäjhavalkya von seiner Frau als bhagavantdie Frau 
von ihm jedoch als bhdvati- bezeichnet. Die ungekürzte Form hat 
höheren Stilwert, wie z.B. in französ. monseigneur gegenüber man- 
sieur (AiGr III 487, Svennung 402). 
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Lit. in KEWAIII487. - Keineswegs vorzuziehen ist Gleichsetzung 
von bh° mit bhdvantdem Präsenspartizip von BHA V1 (s. KEWA 
II 487 f.). 

BHAV1 werden, geschehen, entstehen, sein, zu etwas gereichen, 
sich in etwas wandeln (RV [bhävati, äbhavat, bhdvant- etc.] +; 
Goto 229 und Anm. 492, C. R. Barton, Spr 31 [1985] 36 und 
Anm. 54); Perf. babhüva, babhüvitha, babhüvür, babhüväms-f 

babhüvtis- u.a. (RV +); Aor. äbhüt (Konj. bhüvat, Opt. bhüyäs, 
Imp. Goto 218 Anm. 454, mit Lit.]) u.a. (RV +); Fut. 
bhavisyäti (RV +); bhütä- geworden, verwandelt, n. Wesen, 
Geschöpf (RV +), bhütvf( RV), bhütva (RV +) sich verwandelt 
habend, zu etwas geworden, Inf. bhdvitum (Br +), bhavitos 

(MS +); Kaus. bhävay0 (mit pdrä — rto make perish’, AV; 
Jamison, -aya-116), Des. bubhüsa0 etwas sein wollen (RV +), 
Int. bobhavfti wird immer wieder (RV [3,53,8] +); bhava- 

m. Entstehung, Dasein (AV [Gottesname] +), säyam-bhava- 

m. das Abendwerden (AV; u.a., AiGr II 2,67), bhavitra-, 

etwa 'Kreatur, Schöpfung’ (nur RV 7,35,9; s. Renou, EVP 4 
(1958] 96), bhdv(i)ya- gegenwärtig, existierend, seiend (RV +), 
bhavisnu- gedeihend (MS; s. AiGr II 2,929), bhdvftva- zukünf¬ 
tig (RV 2,24,5), bhävd- werdend, seiend, m. Erscheinen, Ob¬ 
jekt (Up, Sü +), bhävayü- wohl: Güter suchend (RV 10,86,15; 
Ins bei Jamison, -aya- 116 Anm. 23, s. auch Renou, EVP 16 
(1967] 148), bhävuka- seiend, werdend (TS +; Samh + °bhä- 

vukat s. AiGr II 1,203, II 2,480), bhävyä- was zu geschehen 
hat, künftig (AV + [s. AiGr II 2,794, 802, 804]; RV 1,126,1 
bhäviyd- ist N. pr.), bhüvana- n. Wesen, Welt (RV +), °bhü/ 

°bhu-y z.B, abhi-bhü- übenagend, überlegen (RV [auch Kom- 
par. °bhü-tara-] +), pra-bhü- hervorragend, mächtig (fern. 
°bhvf-y RV (AV °bhu~] +), vi-bhü- (°bhü-y fern. °bhvi-) hervor¬ 

ragend, ausgezeichnet (RV +; usw., s. AiGr I 94, III 1951T.), 
°bhv-a- in äbhva- (o. I 94, M-Br, MSS 52 (1991(92)] 123IT.), 
°bhv-an- in vi-bhv-an- weitreichend (RV; s. KEWA III 218), 
bhüti- f. (RV; AV + bhuti-) Wohlergehen, Wohlfahrt, Kraft (s. 
Liebert 41), abhi-bhüya- n. Überlegenheit (AV), abhi-bhüvan- 
(fern. °bhüvan~) überlegen (RV; u.a., s. AiGr II 2,894), 
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bhüsnu-gedeihend (Käth +), u.a.; s. bes. u. bhubhuman-, 

bhtimibhüri- Mi., nu., dard., ni., pä. bhavati, Äon' wird, 

ist, usw. (Tu S. 544b, s.v. £//£/; TuAdd 2041a, 8704a, 8711af., 

9416f, 9552, 12963,12967, HinMi 186). - Iir., aav. bauuat/buuat 

wird, soll werden (vgl. Goto 229f. und Anm. 494, mit Lit.; 

HumbElfSkj, Gä II 29, 55, Kel-Pir III 27,52), buiiämä wir 

mögen werden (Narten, YH 83, 296, Kel-Pir III 152), jav. 

bauuaiti wird, pairi.abauuat er vermochte, buual es soll sein, 

buiiät es möge sich einstellen, Perf. buuäuua> bäbuuara, 

usw. (Kel, Verbe 103 f., 353, 390f., 404, HofTm-Narten 82), 

büta- geworden, aus etwas hervorgegangen; ap. bavatiy wird, 

biyä möge sein (s.u.); mp. np. büdan sein, werden, sogd. 

ß-,ßw- werden, sein, khot. väta- gewesen (*büta-)y usw. (Gersh, 

Gramm 118fT., Emm, SGS 7, Bai, Dict 385b, Abaev IV 115f., 

Samadi 38). - Idg. *bheuh2, vgl. gr. «puopai wachse, werde, Aor. 

(e)q>ü, lat./wf(alt füf) bin gewesen, futürus künftig, probus gut, 

tüchtig, osk. prufa-tted ‘probävit’ (*pro-bhu-o-9 ~ ved. pra- 

bhü-)t air. buith Sein, lit buti sein, werden, aksl. byti sein, Aor. 

2.3. Sing. by\ usw. 

Reiche Lit. in KEWA II 486f, 488, 513 und bei Frisk II 1054, 

Chantraine 1235a, Lehmann 64af, GiovStudio 1304 Anm. 790, Koiv- 

Evidenz 56fL; anders zur Grundform Kortl, firiu 37 (1986) 90f. - 

Grundsprachlich war sicher der Wurzel-Aorist (ved. ä-bhüt, gr. [e]<pü, 

aksl. byy altlat./w-/)» dessen durchgehendes *-uhr von einigen Auto¬ 

ren als Folge eines Ausgleichs angesehen wird (A. Bammesberger, 

GL 21 (1981(82)] 231 [*bheuh2-t ~ *bkuh2-me]y Kli, AltarmVerbum 

222 [*bhueh2-t (: altlat. fuam, lat. °bä-) ~ *bhuh2-meJ, Rasmussen, 

Morphophon 146 Anm. 1 [der von *bheuh, ausgeht]); andere schrei¬ 

ben nullstufiges *bHuhr schon dem idg. Aor.-Paradigma zu (Goto 

230, Pet, Spr 34 [= IC 34, 1988-90(92)] 353u, 353w Anm. 7). Neben 

dem iir. Konj. des Aor. *bhuHat (idg. +bhuh2-e-ty Goto 230?) wird von 

einigen Gelehrten auch das iir. Präsens *bhäuH-a-ti (ved. bhavati) als 

urspr. Konj. angesehen (s. die Lit. bei Goto 229 Anm. 493; J. S. 

Klein, LarTheor 268 Anm. 17); dagegen Goto 229 f. - Ein idg. athe- 

matisches Präsens nimmt Camp, Fs Mastrelli 101 IT. an (~ ved. bhü- 
thdst bhütas, doch s. HofTm, Inj 111). 

Den Erbcharakter des Perf. babhuva (jav. bäbuuar?) verteidigt 

Slru, KZ 86 (1972) 21 ff. (s. Kel, Verbe 404; Zweifel bei GiovStudio 

I 36 Anm. 57, mit weiterer Lit.); s. gr 7ie<puaoi, 7ie<puc5ta, Ke<pui>Ta 

(vgl Frisk 11 1053, Stm, a.a.O. 24 Anm. 1). 
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Die Suppletion mit AS1 (s. DelbrSynt 273; weitere Lit. bei Goto 
229 Anm. 493) hat in einigen Sprachen zu Kontaminationen zwi¬ 
schen Entsprechungen von AS1 und BHA V1 geführt (z.B. ahd. bim 
'bin’ u. dgl., s. WH 1504, KJuge-Seebold 86a f.). Dies liegt auch in ap. 
biyä 'möge sein* vor, wenn aus *büyä (= ved. bhüyäaav. jav. buiiä- 
Opt. Aor.) und *hiyä (= ved. syät) kontaminiert (s. ApH 111) und 
nicht direkt aus *büyä herzuleiten (so Wack, KZ 46 [1914] 270 = KS 
288). 

Ais eine semantische Sonderentwicklung muß Kaus + bhävay° 'to 
mingle, mix, saturate, soak, perfume1, Lex bhävita- 'perfumed’ ange¬ 
sehen werden; ohne jede Wahrscheinlichkeit nimmt Emm, SGS 332 
ein iir. *bhau 'to smell’ neben iran. *bau-d 'riechen1 an (~ o. II 234, 
s.v. BODI/)♦ 

S. noch u. bhiivary BHU$. 

bhasä-y s.u. BHAS. 

BHAS1 zermalmen, kauen, zerkauen, zerbeißen, verzehren, 

fressen (RV [Präs. Konj. babhasat, Ind. 3. Plur. bäpsati, bap- 

sati, s. Joachim 115], AV [bäbhasti] +; RV-Kh 4- babdhämy 

s. AiGr I2 Nachtr 72); Aor. Konj. bhäsat (RV; Joachim, a.a.O., 
M~Br, KonjOpt 66, s.u.); Fut. bhatsyami (AV; s. Goto 228 

Anm. 491 [und vgl. o. II 252]); babhasa- m. Fresser (ChUp; 

AiGr II 2,83); dazu PSA. - Nicht sicher zugeordnet. 

Von *bhes 'reiben, kratzen1 (> 'zerreiben, verzehren1 im Indoar.) 
geht J. Koivulehto, Fs Schmitt 250f. aus (nhd. Besen < *bhes-men- 
'Gerät zum Sauberkratzen’); dazu sollen *&V-Fortsetzer gehören, 
auf die o. II 198 s.v. PSÄ hingewiesen wird. Vgl. Kluge-Seebold 
78b, mit Lit.; s. [BHAS2]. 

Nicht hierher bi-bhat-s°\ s.o. II 222, s.v. BÄDH (mit Lit.). 
Anders als Aor. Konj. 2. Du. bhasathas, RV-Kh (s. Goto 82), ist 

RV 6,59,4 bhasathas vielleicht keine Verbform (Akzent!); ein Nomen 
bhas-a-tha- (s. die Lit. bei Joachim 115 Anm. 320; M-Br, a.a.O.)? 

S. auch u. bhäsas-. 

[BHAS1 'atmen, blasen*: Ein Verbum dieser Bedeutung scheint 
es (entgegen Angaben wie „bäbhasti in Werken der Sekun¬ 
därliteratur) nicht zu geben (Old, ZDMG 55 [1901] 305 Anm. 1 
= KS 764 Anm. 1); einige Nomina werden, mit unterschied- 
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lichem Wahrscheinlichkeilsgrad, auf BHAS2 bezogen: s .psu-, 

bhdsträ- (auch bhasddbhdsman-7).] 

Für idg. *bhes 'blasen, atmen* kann außerhalb des Indoar. v.a. *bhs° 
in gr. i|n[jxTi 'Hauch, Atem* (~ psu-) beigebracht werden (s. die Lit. 
in Sha 164, KEWAII 488f. Frisk 111142). Ursprüngliche Identität von 
*bhes 'abreiben* (~ BHAS17) und *bhes 'blasen* erwägt J. Koivu- 
lehto, Fs Schmitt 251 Anm. 3. 

bhasdd- f. Hinterteil (oder 'männliche Scham*, RV 10,86,7?), 
Steiß, weibliche Scham (AV +), su-bhasdt-tarä- Adj. f. „xaAAi- 
Truyotepa“ (RV 10,86,6; AiGr II 2,597; s.u.); bhasadyä- am 
Hinterteil befindlich (AV; s. WhiLanm 77), bhasada- wohl: 
Hinterteil, Hintern (RV 10,163,4). - Nicht klar. 

Wenn 'Hinterteil* die Ausgangsbedeutung war (und nicht etwa 
in su-bhasad° ein Wort für 'weibliche Scham’ vorliegt), mag bhas-dd- 
zu [BHAS1] 'blasen* gehören (s. die Lit. in AiGr II 2,175, KEWA II 
489, Sha 164); das ganz unklare bhdmsas- (o. II 238) trägt zur Erklä¬ 
rung von bh° nicht bei. 

Zu weiteren angeblichen Verwandten von bh° s.u. bhdsman- 
(JB 'Exkremente* [L, Renou, Krat 7 (1962) 210b]) und bhasas-. 
Referat von Unbrauchbarem in KEWA II 489. - Ni. Wörter wie 
guj. bhos 'vulva* usw. sind wohl von bh° zu trennen (Tu 9545.3). 

bhdsträ- f. Lederschlauch, Lederflasche, Schlauch, Sack, Balg 
(Br +; kl. 'Blasebalg*). - Mi., ni, pä. bhasta- n. Ledersack, 
mth. bhätä m. Lederbalg, usw. (Tu[Add] 9424; s.u.!). - Zu 
[BHAS2] (vgl. die Lit. in AiGr II 2,706, KEWA II 489f.)7 

Dagegen J. C. W[righl] bei Tu 9424, nach dem bh° als „*(Bocks-) 
Lederschlauch* zu *b(h)asta- 'Bock* (s. basta-, o. II 219) gehören 
soll. 

bhdsman- n. Asche (AV + [wohl durch Übertragung JB bhasman- 

'Exkremente’J; Wennerberg I 139fF., mit Lit.), bhasmara- 
nach Art des Aschenhaufens (SrSü; AiGr II 2,858). - Mi., 
ni., pkt. bhasamabhasuma- m. Asche, pj. bhassar 'dusty’ 
(< bhasmara-), u.a. (Tu 9425 [mit Verweisen], TuAdd 9425 f.). 
- Wohl nicht zu trennen von zwei RV-Belegen eines Adj. 
bhdsman-, das in RV 10,115,2 bhasmanä datä sicher als 
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'beißend, zerbeißend’ zu BHAS1 gehört; dazu ist möglicher¬ 
weise auch RV 5,19,5 bhäsman- als Epitheton des Windes zu 
stellen (obwohl 'blasend, schnaubend’ [BHAS2] nahezuliegen 
scheint), s. Renou, EVP 13 (1964) 115. 

Spricht dies dafür, daß auch das Neutrum bhäsman- primär „*Zer- 
kauung, Pulverisierung, Zerkleinerung“ bedeutete? S. Minard, Trois 
6nigmes II35, V. Pisani, Paid 17 (1962) 141, Wennerberg, a.a.O., Frisk 
II 1140, J. Koivulehto, Fs Schmitt 250. - Eine konkurrierende Auf¬ 
fassung deutet bh° 'Asche1 als „Ort, wohin man bläst (um das nachts 
darunter schlafende Feuer wieder anzufachen)“, zu *bhes 'blasen* 
(s. IBHAS2]); vgl. die Lit. in AiGr II 2,757, KEWA II 490. 

bhasmasa-kary s.u. masrnasä-kar. 

BHA leuchten, strahlen (RV [bhäti\}\ Fut. bhäsyäti (Br +); 
bhäta- leuchtend, scheinend (Up +); bhä- f. Schein, Licht 

(YV +; RV 1,143,3 bhä-tvaksas- die Kraft des Lichts habend 
[Schi, Wn 34]; SQ + bha- n. Gestirn, AiGr II 2,79), abhi- 

bhä- f. Gegen-Schein, böser Blick (RV 2,42,1; AV [s. AiGr II 
2,36]), vi-bhä- strahlend (RV +), vi-bhävan- (fern. *°bhävarf-y 

VokSg °bhävari) leuchtend, strahlend (RV); s. bes. u. bhänü-y 

bhäma-xy BHAS (mit bhäs-\ vgl. bhäsas-). - Mi., (nu.-)dard., 
ni., pä. bhäti leuchtet, usw. (Tu S. 537a [s.v. BHÄ]; TuAdd 
8707, 9445, 11812ff.). - lir., jav. fra-uuäiti leuchtet hervor, 
vii-ä-uuant- (fern. °uuaitf-) aufieuchtend, aufstrahlend, v/- 
uuaiti- fern, leuchtende (s.u ), vohuu-ä-uuant- Gutes herbei¬ 
leuchtend (mit °uuä- = *°ßä-y iir. *°bhä-; °uuant-y °uuaiti- < 
iir. *°bhant-y *°bhati-y idg. *°bhh2-en(-t *°bhh2-nt-ih2-\ Kel, Verbe 
88f., Hoffm-Narten 82, mit weiterer Lit.); os$. ivajyn/ivajun 

bleich werden, erblassen, hell werden, u.a. (Abaev 1553, Bai, 

Dict 277b). - Idg. *bhehly hom. <pde leuchtete auf, erschien 
(... ’Huk;, vgl. ved. usäs- vi-bhäti-,]av. usäqham... vi-uuaitfm)y 

(palvo) glänze, leuchte, bringe ans Licht (Fut. Tretpfjocrai), air. 
bän weiß, leuchtend, u.a.; Frisk II984,991, Chantraine 1170a, 
1172a (mit Lit.), Schm, Di 174f., Kli, Altarm Verbum 112f., 
F. Bader, Spr 30 (1984) 129, Camp, EIE 6 = 21-24 (1987) 171T, 
GiovStudio 1103 ff., 121f., Pet, MiscLingGrL 107 und Anm. 97. 
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Hierher auch bhälay0 (o, II 253)? - Mit idg. *bkeh2 ‘leuchten* 
ist *bheh2 ‘sprechen, sagen’ (gr. <prjn(, lat. färi usw.) wohl ursprungs¬ 
gleich (s. WH 1438, KEWAII494, Frisk II1010, Stru, LarTheor 563); 
vermutlich war es schon im Idg. davon synchron abgesetzt. Aus dem 
Aia. wird dazu von mehreren Autoren sab ha- gezogen (s.d.); vgl. 
auch die Überlegungen zu BHAN (+bk-en : *bh‘eht1\ BHÄ§. 

Vgl. RV bhänübhir ... vibhäti, ä bhähi bhänünä mit Yt 17,6 
viiäüuaiti bänubiiö (Schlerath II 163a; s. auch KEWA 11 493). 

Ungesichert ist die Bedeutung von VS 14,23, TS 5,3,3,2,$B 8,4,1,10 
bhäntd-; wenn (?) “the bright onett (s. Eggeling IV 61 Anm. 2), dann 
zu BHÄ (bhä-nt-ä-) oder sekundär auf BHÄ bezogen (vgl. KEWA II 
495). 

bhäküri-, s. bekurä 

bhägä- m. Anteil, Teil, Los, Schicksal (RV +). - Mi., dard., ni., pä. 
bhäga- m. Teil, usw. (Tu 9430 [mit Verweisen]). - lir., aav. 
bäga- Anteil (Y 51,1 AkkSg °9m\ St. Zimmer, MSS 43 [1984] 
193fT., mit Lit.), mp. np. bäy Garten, aramä.-iran. *bäga- 

Lehen, Landlos (^Anteil, Parzelle; Hinz, NÜ 53, mit Lit., 
Zimmer, a.a.O. 215 Anm. 58). - Vgl. bhägaBHAJ. 

Idg. Alter der iir. langvokalischen Bildung *bkäg-ä- (dazu Lubotsky, 
System 71f., 78) ist nicht zu sichern (Zimmer, a.a.O. 208). 

bhän eine Lautgebärde (SB 10,6,5,4 = BrUp 1,2,4, mit KAR). - 

Onomatopoetisch. 

Lit. in KEWA II 491. 

bhända-, s. bhanda-. 

bhänü- m. Licht, Strahl, Erscheinung, Glanz (RV +); bhänu- 

mänt- glänzend, licht (RV +). - Mi., ni., pkt. bhänu- m. Sonne, 

u.a. (Tu 9453). - Iir., jav. bänu- m. Lichtstrahl, bänumant- 

strahlend, iran. *[ta-bänu- N. pr. (‘den Glanz des Rta habend’; 
parth. ’rtbnw, mp. /7w7i, gr. Aptdßavoc usw.; Hinz, NÜ 208 
[mit Lit.], Gignoux, NPS 11/46), oss. bon Tag (Abaev I 266, 
Bielmeier, Unters 131, F. Thordarsson, CompLI 460). - Zu 
BHÄ. 
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lir. Alters sind Komposita bzw. Textfiguren wie ved. citra-bhänu- 
(=* ap. *cica-bänu-> o. I 543) bzw. ved. bhämi- + (W-, ä-)bhä (~ jav. 
bänubiiö *vii-ä-ßä, o. II 260, s.v. BHÄ). 

bhäntds.u. BHÄ, o. II 260. 

bhama- m. Licht, Glanz (RV); bhämin- glänzend, leuchtend 
(RV [1,77,1] +)« - lir., vgl. jav. vfspö.bäma- allen Glanz habend, 
bämiia- leuchtend, strahlend, mp. öm Glanz, Lichtstrahl, 
u.a.. (Nyb, ManP II 43b, 199a, Hinz, NÜ 62). - Zu BHÄ\ s. 
bhama-2. 

bhama- m. Grimm, Wut, Zorn (RV +); bhämin- grimmig (so 
wohl RV 1,84,16, GeRV I 108); bhämitä- grimmig, zornig 
(RV [1,114,8], TS; denominativ [s. AiGr II 2,323], dazu sekun¬ 
där ein Verbum bhäm 'grimmig sein’ [Gramm.; wohl auch 
AVP 3,10,6], AiGr II 2,326). - Ni., k$. böm Zorn, u.a. (Tu 9454, 
9457). - Wahrscheinlich mit bhama-1 ursprungsglcich. 

Vgl. KEWA II 495f. (mit semant. Parallelen), III 771, Renou, 
EVP 10 (1962) 115, 12 (1964) 94; J. C. Wfright] bei Tu 14730. - 
Keineswegs vorzuziehen ist Verbindung mit BHA Y1 (als *bha[i\-ma-, 
vgl. bhi-mä-\ Lit. in KEWA II 495). 

bharata-, °lt\ s. bharatä-. 

bharman-, s.u. BHAR, o. II 249. 

bhärvarä-, s.u. BHARV, o. II 252f. 

bhälay\ s. BHAL. 

bhävayü-y C)bhävuka-y bhävyä-y s.u. BHA Vly o. II 255. 

BHÄS sprechen, reden, plaudern (VS + [°bhäsa(e, bhäsamäna- 

u.a.; Goto 230]), Perf. babhäse (Br +); Inf. bhäsitum (JB +); 
bhäsä- f. Sprache, Rede, Verkehrssprache (Nir, Pap, Mn 4- 
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[s. A. Sorrentino, AION 6 (1984) 34FJ; a-sam-bhäsä- f. 'ab- 
sence of conversation with\ GrSü), bhäsya- n. ein Werk in 
Verkehrssprache (Sü +), bhäsitar- redend, Sprecher (SB +). - 
Mi., nu., dard., ni., pä. bhäsati, NWpkt. bhasadi spricht, dameli 
bäsa, nep. bhäs Sprache, usw. (Tu S. 540a [s.v. BHÄS], TuAdd 
9478ff., HinMi 67). - Umstritten. 

Es bleibt unklar, ob BHÄS mit BHAS 'bellen* zusammengehört 
(ep. + bhasati), das in ÄS nur durch VS bhasd- 'bellend, kläffend* 
und AitB rakso-bhäs- 'wie die Rak$as bellend’ vertreten ist. Die 
meisten Anhänger von Fortunatovs Gesetz stellen BHA$ und BHÄS 
zusammen (am deutlichsten Bur, BSOAS 38 11975] 58 [s. auch 35 
(1972) 544, Skr 98]: bhasati < *bhelseti, bhäsä- < *bhoIseh2- [~ lit. 
balsas 'Stimme’ usw.], Präs. bhäs-a-e Denominativ [?]; s. die ältere 
Lit. in KEWA II 498, ferner Collinge, Laws 41 ff, 45, Lehmann 60a, 
E. P. Hamp, ZCPh 43 [1989] 190f.). - Vielleicht setzt bhä-$ doch eine 
Erweiterung von *bheh2 'sprechen’ (s.u. BHÄ, o. II 260) fort (vgl. 
auch P. Considine, TPS 1985,148, Goto, a.a.O.). Ved. -j- statt wurzel- 
erweitemdem -s- in *bhä-s 'sprechen’ kann durch Homonymenflucht 
gegenüber BHÄS 'leuchten’ motiviert sein (s.d.); ist -j- von BHAS 
(onomatopoet. [~ niederländ. hassen 'bellen’], s. auch GiovSludio 
I 68f.?) bezogen (s. KEWA 11 497f. [wo zu Weiterem])? 

BHAS glänzen, leuchten (AV + [°bhäsati, bhäsant-; °bhäsamäna-, 

°bhäsate. Goto 230f., GiovStudio I 105]); pkt. bhdsa'i glänzt, 

u.a. (Tu 9481). - AV + BHÄS ist wohl zu RV + bhäs- n. 

'Licht, Strahl’ hinzugebildet worden, das als Wurzelnomen 

empfunden wurde, aber -aj-Nomen (*bhäH-as-, im RV mehr¬ 
mals bhäas-; Schi, Wn 34, Nowicki 87) zu BHÄ ist (Goto 231). 

Eine andere Auffassung sieht in dem erst nach-rigved, BHÄS 
eine -^-Erweiterung von BHÄ, doch sind außerindoar. Entspre¬ 
chungen des Verbs bhäs nicht zu sichern (s. KEWA II 498f.; Unsiche¬ 
res bei Morg, Shughni 87a). - RV + bhäs-, *bhdH-as- (wozu jav. 
*barjhö GenSg in einem N. pr., Schi bei Mh, AirN 1/27; vielleicht 
jav. bagha- m. N. pr. < *bhäs-a- 'glänzend* [s.u. bhäsa-]) erhielt 
wegen seines sekundären Bezugs auf BHAS im jüngeren Aia. (ab 
TB 1,2,1,7) feminines Genus (AiGr II 2,14, Nowicki, a.a.O.); zu bhäs- 
gehören bhäsas- (s.d), bhäsvant- glanzreich (RV +), bhäsvard- 
leuchtend (Br +), pkt. bhäsä- Leuchten, bhäsura- leuchtend, usw. (Tu 
9480, 9483; s. auch Sha 205). 
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Die Annahme, *bhä-s Sprechen’ sei im Homonymenkampf gegen 
AV + bhäs 'leuchten* zu Br + BHA$ (s.d.) ausgewichen, besagt 
nichts für Ursprünglichkeit von *bhä-s 'leuchten*. Sekundäre Ent¬ 
stehung von bhäs-a-,,le nach bhäs- (bhäas-) n., die hier als das 
Wahrscheinlichere empfohlen wird, war in der Sprache des AV schon 
vollzogen. 

bhäs- (bhdas-), s.u. BHÄS. 

bhäsa-m. ein Raubvogel (Br 4-). - Pä. bhäsa- m. ein Raubvogel, 
pkt bhäsa- m. eine Vogelart. - Nicht sicher erklärt. 

Gefällig Bur, BSOAS 38 (1975) 76: bh° < idg. *bhoso- 'nackt* 
(nhd. bar\ lit. bäsas 'barfuß*, u.a.); '„birds of this kind ... have the 
head and neck altogether or almost featherless“. - Kl. bhäsa(ka)- 

als Name von Männern mag eher zu ep. + bhäsa- m. 'Glanz* (~ bhas 
s. BHAS) gehören; der jav. Mannesname bayha- ist wahrscheinlich 
ähnlichen Ursprungs und nicht „^Raubvogel“ (gegen Blhl, Wb. 962; 
s. Mh, AirN 1/31). - Schwerlich gehört bh° zu gr. <prjvr) f. Name eines 
großen Raubvogels (vgl. Frisk II 1011, Chantraine 1196b). 

bhasas-n. Glanz (RV 6,4,3; 6,12,5): Verdeutlichung des ^-Stam¬ 
mes bhäs- (ibhä[H]as-, o. II 262, s.v. BHÄS), der als wurzel- 
hafles bhäs- empfunden wurde, durch ein neuerliches -as- 

SufTix (AiGr II 2,227, Goto 231). - Ist bhasas (AkkSg) in RV 
4,33,4 ein semantisch und etymologisch davon verschiedenes 
Wort? 

Als 'Futter, Fraß’ aufgefaßt (s. GeRV I 463, AiGr II 2,232); also 
zu BHASl? - E. Sieg, ZU 5 (1927) 210 und Anm. 1 = KS 383 und 
Anm. 1 übersetzt, mit beachtenswerten Argumenten, „Kot“ (~ 
bhasäd-1); s. auch Old, Not I 296, Renou, EVP 15 (1966) 87. 

BHIKS sich etwas wünschen, erwünschen, erbetteln (RV [bhiksatr] 

+), Perf. bibhikse (Br +); ä-bhiksita- nicht um Almosen gebe¬ 
ten (SB); bhiksä- f. Bitte, Betteln (RV [mämsa° ‘um Fleisch’], 
AV +), a-bhiksa-da- ohne Bitte gebend (RV 6,50,1), bhik- 

sana- n. Betteln (Sü +), bhiksUavyä- den man anbetteln 
kann (SB), bhiksuka- m. Bettler, Bettelmönch (Sü +; Mn + 
bhiksu- m. dss., s. AiGr II 2,483), bhaiksa- n. Almosen (Sü +). 

- Mi., ni., pä. bhikkhati bittet, bettelt, bhikkhu- m. Almosen- 
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Mönch, buddhistischer Mönch, usw. (Tu S. 540b [s. v. BHIKS\\ 

TuAdd 9485 f.). - Des. zu BHAJ. 

Bezieht sich offenbar als „Anteil bekommen wollen, empfangen 
wollen“ auf die mediale Bedeutung von BHAJ (o. U 241; Renou, 
GrV6d 151); die semantischen Einwände von Kölv 39f. schlagen also 
nicht durch. - Formal ist bhiks : bhaj in Ordnung (s. die Lit. in 
KE WA II 499 f. [auch zu Verfehltem]; Kölv 39); der Gegenvorschlag 
von Kölv 40 (RV + bhiksa0 Sanskritisierung von *bhiccha° [< *abhi- 
iccha-]) ist aus chronologischen Gründen nicht annehmbar. 

BHlDy s. BHED. 

bhiyäs-, bhiyäsänas. BHA Y*y o. II 246. 

bhisqj- m. Heiler, Arzt (RV +; s. GeRV 125 ad 1,24,9a); bhisäkti 

heilt (RV 8,79,2), bhisaj-ya0 heilen (RV +), bhisnaj0 dss. (RV 
10,131,5 abhisnak); bhesajä- heilend, n. Heilmittel, Arznei 
(RV -f; dazu jäläsa0 [o. I 579], visva-bhesqja- alle Heilmittel 
enthaltend [RV +]), bhesajyä- heilkräftig (YV), bhäisajya- n. 
heilende Wirkung (VS; 'Heilmittel’ SB +). - Iir., aav. jav. °bis- 

'heilend, Heilmittel’ (in aav. ahüm.b0 'die Existenz heilend’, 
jav. vfspö.b0 'der alle Heilmittel hat’ [~ ved. visvd-bhesaja-], 

u.a.; Schi, Wn 59f., Kel, NR 53ff.; s.u.), jav. bisaziia- kurie¬ 
ren, heilen (s. Kel, Verbe 132 Anm. 6), baesaza- heilend, heil¬ 
kräftig, baesaziia- heiltätig, mp. bizesk, parth. bzysk, np. bizisk 

(pi°) Heiler, Doktor, u.a. (Nyb, ManP II 47b, 48b). - Für 
die Deutung ist wegen aav. jav. °bis- von iir. *bhis- auszu¬ 

gehen. 

Davon iir. *bhis-aj-} mit wohl suffixalem *~aj~ (schwerlich *bhis-saj\ 
s. die Lit. bei Kel, NR 53 Anm. I); zur Erklärung von ved. -k(-) in 
bhisäkti, abhisnak (~ TB + abhisnät, s. AiGr I2 Nachtr 99), NomSg 
bhisdk, Superl. bhisäk-tama- 'bester Arzt* (RV +) s. AiGr I 161,174, 
I2 Nachtr 159, KEWA II 503; zu beachten Joachim 116. - Deutun¬ 
gen, die nicht von iir. *bkis- ausgehen (wie *bhi-sdj- ~ abht\ o. 192), 
sind hinfällig (reiche Lit. dazu in KEWA II 502 f). 

Die Herkunft von iir. *bhis- (~ *bhis-aj-y *bhaisaja- [s. Darms 371]) 
ist unklar. Diskutabel bleibt *bhhvs ^besprechen’ (zu indoar. *bhä-s- 
'sprechen* [?J, o. II 262), s. die Lit. in KEWA II 503. 
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Vgl. iir. Textfiguren wie RV soma vrtraha bzw. AV bhesajänäm... 
somas ~ jav. haomö ,.. baesaziiö .,. vardOrajä, RV dpo ... bhisdjas 
(u. a.) ~ jav. äpö ... baesaziiä (Schleralh II I48af., Schm bei Schle- 
rath II 161a). 

BHI, bhf-, bhimd-, bhini-, s. BHA Yl. 

BHIS, bhis-a, bhismä-, s.u. BHA Y1, o. II 246. 

bhükein Ausruf der Überraschung (AV 20,135,1). - Onomato¬ 
poetisch. 

Vgl. mi. ni. *bhuk° als Wiedergabe des Bellens (Tu[Add] 9265.2); 
s. bhuh (Inteij.) in SV, L. Renou, Väk 2 (1952) 109. 

BHUJ1’1, s. BHOJ11. 

bhujisyä- s.u. BHOJ1. 

bhujmän-, nur RV 8,50,2 (NomSg °a\ ferner RV 1,65,5 bhüjman- 
[für bhujmänGrassm 940, pw IV 271b?]). - Ohne gesicherte 

Interpretation. 

Die Übersetzungen schwanken zwischen Teich an Einsenkungen* 
(Grassm), 'ausgiebig* bzw. 'Nutzquelle* (GeRV I 87,11 372, s. auch 
Renou, EVP 12 11964] 13,86), 'fruchtbar* (pw, a.a.0.) u.a. ($. Wen- 
nerberg I 14lf.); sie ziehen bh° also zu BHOJ1 oder BHOJ2, - 
Thi, Gs Nyberg III352 und Anm. 44 faßt bh° als 'Zuflucht*, zunächst 
also zu gr. (peuycj, lat. fugiö 'fliehe* (s.u. BHOJ1) gehörig; vgl. 
bhujyü-, 

bhtqyü-, mehrmals in RV (sowie in Kälh u.a. [~ MS Parallel¬ 
stelle bhujt s. Sha 218], RV-Kh, TA [Renou, EVP 16 (1967) 
9,59]); an den meisten Belegstellen (wohl einschließlich RV 
4,27,4) Name eines Mannes (der zu den Asvin in Beziehung 
steht; Th. Baunack, KZ 35 [1899] 485fT., Hillebrandt II 13fT., 
GeRV IV 46b, Renou, a.a.O. 59). In RV 8,22,2 und 8,46,20 
scheint ein Adj. vorzuliegen (s.u.), das vielleicht einem Spiel 

mit dem Namen bh° zu verdanken ist (Renou, a.a.O.). In RV 
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10,95,8 bedeutet bh° wohl 'Gazelle’ (GeRV III 301, Thi, Gs 
Nyberg III 352 Anm. 44, HofTm, Inj 203). 

'Gazelle' soll als „'Flüchtige* mit idg. *bheug Tugere’ zu verbin¬ 
den sein (Thi, a.a.O.; s.u. bhujmanmit Verweisen). - Für 
das Adj. bh° (und als 'Etymon’ des Namens bh°) ist man von 'genuß- 
bringend’ oder 'genießend, reich’ ausgegangen (s. Baunack, a.a.O. 
540, GeRV II327, ad 8,22,2b, AiGr II 2,842, Tu Add 9631; s. BHOJ2); 
andere nahmen 'biegsam, lenksam’ (~ BHOJ *) an (s. die Lit. bei 
Sha, a.a.O.). - Schwerlich ist bh° an den o. genannten Stellen RV 
4,27,4 und 10,95,8 'Schlange’ (gegen AiGr, a.a.O.). 

BHUR, s. BHAR'. 

bhurqjanta, nur RV 4,43,5; nicht klar. 

Zu beachten ist die Vergleichbarkeit der Belegstelle von bh° 
(mädhvä mädhvi mädhu ... yät sim väm pfkso bhurqjanta pakvah) 
mit RV 5,73,8 (mddhva ü sü madhüyuvä ... yät ... pakväh prk$o 
bharanta väm); bh° scheint einem bharanta 'man bringt dar’ (HofTm, 
Inj 129, Goto 226 Anm. 483) zu entsprechen (GeRV I 476, ad 5d). 
Bedeutete bh° somit 'sie reichen dar’, etwa von *bh[(H)-äj- [BHAR] 
(AiGr II 2,152, Renou, EVP 16 [1967] 35)? - Andere übersetzen mit 
'sieden, dampfen’ (reiche Lit. bei Kui, Nas 48 Anm. 4), sogar mit 
'kochen’ (Lit. in KEWA II 507) und versuchen, bh° mit BHRAJJ 
zu vermitteln. 

bhuranabhuranyäti; bhuranyu-, s. BHAR1. 

bhurij- f. Du. (RV; AV 20,127,4); wohl 'Arme, Hände’. 

Diese Übersetzung (nach der indischen Tradition) scheint an den 
Stellen zu passen; s. GeRV zu den RV-Belegen, Renou, EVP 9 (1961) 
82,13 (1964) 91. Doch sind auch andere Textinterpretationen vor¬ 
gebracht worden, so 'Schere’, 'Streichriemen für Rasiermesser’ 
(wozu irritierendes Material bei Sha 221), u.a.; s. die Lit. in KEWA 
II 509 (auch zu zweifelhaften etymologischen Verbindungen). - Ist 
'Arm’ anzuerkennen, dann wohl *bh[{H)-ij- „'Träger* (BHAR; zum 
Suffix s. AiGr II 2,321, KEWA, a.a.O.). Vgl. GeRV 1476 (ad 4,43,5d) 
und die Überlegungen zu bhuräjanta ; s. ferner bharitra-, wahr¬ 
scheinlich 'Arm’ (o. II 251). 

bhurisah-, s. bhüri-. 



bhurväni- - bhiili- 267 

bhurvänis. BHAR 1. 

bhüvana- s. F7. 

bhuvantls.u. bhüvar. 

bhüvar indekl.; vorwiegend in der liturgischen Formel Mwr 
bhüvah sväh vorkommend (VS +), mitunter auch in anderem 
Zusammenhang (Kä{h [+] bhür bhüvar / ähgirasämy bhüvar iti; 

daneben TB + bhüva itt\ Kä(h bhuvo bhühy die das Wort im 
Sandhi als *bhüvas behandeln; reiche Angaben in AiGr I2 

Nachtr 192, ad 339, 16-18). - Offenkundig ein Kunstwort, das 
aus der Verschränkung von bhü- und svär- entstanden ist; 
AiGr II 1,13, II 2,226, III 327, KEWA II 510, Thi, Up 17. 

Abwegig ist der Versuch, in bhüvar den Rest eines Heteroklitons 
*bhuH-ar-/*bhuH-(a)n- (~ BHA V') zu sehen, das noch in bhün-d 
(vgl. bhüman-\ in VS bhuvan-ti- (Gottesname?) und(?)in bhüvan~a- 
(besser Sha 219: „Ein Stamm bhuvan- ... ist unbekannt“) wider¬ 
gespiegelt sein soll; s. Bur, Skr 128, 129f., ältere Lit. in KEWA II 
510f. 

BHÜ, s. BHA V1. 

bhü- f. Weit, Weltraum, Existenzform (RV +; Schi, Wn 35, mit 
Lit.). - Mi., ni. (auch nu., dard.?), pkt. bhü- f. „prthivf, u.a. 
(Tu 9546, mit Verweisen). - Iir., wenn (?) in iran. *bü-bara- 

m. N. pr. vorliegend (~ ep. + bhü-bhrts. Schm, ZDMG 
117 [1967] 134 Anm. 110, Hinz, NÜ 68). - Wurzelnomen 
zu bhü/BHA Vr; s. B. Schlerath, IIJ 6 (1962-63) 108f. 

Neben bhü-pati- m. 'Herr der Welf (TS; Käth, MS bhü-pa(i-) 
steht - „entstellt“ (AiGr 11 l2 Nachtr 76) bzw. als Kunstbildung 
nach bhüvar (AiGr II 2,143) - VS, SB bhüva-patiWeiteres in 
AiGr, a.a.O., KEWA II 516. 

bhüti-y bhütis. BHA V7. 
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bhüman- n. Erde, Welt, Wesen (RV +); bhüman- m. Fülle, 
Menge (RV +; InstrSg bhünä [für *°mn-ä; RV] neben bhü- 

mnrtä [RV 1,110,2], bhümnä [AVP +], AiGr III 269 [s.u.J); 
bhaumä- von der Erde kommend, irdisch (AVP, YV; von 
bhüman- oder °mi~). - Mi., ni. (auch nu., dard.?), pkt. bhoma- 

zur Erde gehörig, u.a. (Tu 9556 [doch s.d.], 9638, 9640ff.). - 
Zu BHA V\ vgl. bhumi 

AiGr II 2,754, 756, 759; KEWA II 512f.; Wennerberg I 142AF. - 
Ved. bhünä sicher hierher und nicht aus *bkuHn°y zu *bhuH-arlan-> das 
in bhtivar vermutet wurde. Gegen Erbzusammenhang mit gr. «pCpcc 
'Gewächs, Geschwulst’ richtig KEWA II 512 (mit Lit.), Frisk II 
1054, Chantraine 1235a. - Eine Überlegung zu iran. *büma(n)° bei 
Gersh, Fs Pagliaro II 218. 

bhumi- f. Erde, Erdboden, Land (RV +), bhümi- f. dss. (RV + 

[s.u.]); bhümyä- auf der Erde befindlich, irdisch (RV 5,41,10). - 
Mi., nu., dard., ni., pä. bhümi- f. Erde, bhumma- irdisch, usw. 

(Tu 9557 [mit Verweisen], TuAdd 9557). - Iir., aav. bümi 

f. Erde (GenSg °miia), jav. bümim AkkSg ‘die Erde’ (s. Bthl, 

Wb. 969), ap. (bum'im) AkkSg (s.u.), mp. np. büm Land, Erde, 
buddh. sogd. ßwmh Welt, Erde, chwaresm. ßwm Erde, u.a. 

(Gersh, Gramm 140, Bai, Dict 297a). - Zu BHAV1. 

Die Ursprungsform ist wohl bhü-mi- (~ bhü-man-y AiGr II 2,768, 
776); der d^vf-Stamm bhumi- erklärt sich durch Einfluß von prth(i)vf- 
’Erde’ (AiGr III 136). - Von den alliran. Formen gehören einige 
sicher der */evf-FIexion an (wozu *bümiim Miran., Gersh, a.a.O.?), 
so aav. bümiiä\ andere Kasus lassen den Ansatz bümi- oder bümi- 
zu, z.B. ap. /bümim/. Der Einfluß des fern. Epithetons der Erde (jav. 
parsOßim [zqm], GenSg *pdr9dßiiä1 s. Mh, Fs Leroy 144 Anm. [85], 
mit Lit., o. II 162f.) auf *bhuH-mi- (- war schon iir. (AiGr 
III 137). 

AVP, YV bhaumä- (und seine Fortsetzer, Tu 9638,9640ff.) ist eher 
auf bhüman - als auf bhumi- zu beziehen (AiGr II 2,125,128, Darms 
16; anders AiGr II 2,120). 

bhuri- Adj. viel, reichlich, zahlreich, groß, mächtig (RV +); 
bhüyas- größer, zahlreicher, stärker (RV +), bhüyistha- reich¬ 
lichst, größt, bedeutendst (RV +). - Mi., dard., as. bhuyey 
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bhüye, bhuya 'still more’, pä. bhiyyo mehr (s.u.), pkt. bhüittha- 

sehr viel, u.a. (Tu 9567, 9568). - Iir., aav. büiri- reichlich (s. 
HumbELfSkj, Gä II 129, mit Lit.), jav. buiri- reichlich, baoiiö 

Adv. länger (s.u.); zu Weiterem vgl. Bai, Dict 298a, S-W, 

Fs Humbach 419, 420. - Zu BHA V. 

Neben iir. *bhüH-ri- standen die Steigernngsformen *bhuH-ias- 

(ved, bhuyas-y von der Sprachgemeinschaft auf bahü- bezogen, s. 
AiGr II 2,450) und *bhüH-istHa- (> *bhtivistha-y nach bhüyas- zu 
bhäyisiha- umgebildet, AiGr II 2,445). Umstritten bleibt, ob +bhiiH- 

jas~ primär ist („was zur abnormen Tiefstufe in vjedj. babhüva 

bhüvana- stimmt“, AiGr II 2,456) oder nach *bhuH-ri- ftir älteres 
+bhduH-ias- umgeformt wurde (= jav. baoiiö; RV 1,83,1 Mdv/>w-gilt 
hingegen als „vereinzeltes dichterisches Wagnis“, AiGr, a.a.O.). Wei¬ 
teres (zu Fraglichem bzw. Verfehltem) in KEWAII 513 f. Anm. *. 

Pä. bhiyyo u. dgl. ist wohl aus *bhüyas- entstanden, wie vielleicht 
auch ap. btyd aus *büyä (o. II 257); Wack, KZ 46 (1914) 270 = KS 
288. - Von *bhiyas- (mit ererbter -/“-Erweiterung, vgl. lat.ßö [und ap. 
biyä]) geht K. R. Norman, SktWC 39 If. aus. 

RV 9,88,2 bhuri0 (in °säh- Beiwort des Wagens) ist wohl metrisch 
bedingt; AiGr J2 Nachtr 29. [Anders Pirart, KY 60], 

Bildungsnah lit. bürys 'Schar, Truppe', lett. büris 'Haufe, Menge*; 
s. Fraenkel 66a, mit Lit. (auch zur Verbindung mit BHAV\ die 
nicht in Frage gezogen werden sollte - doch vgl. die Lit. in KEWA 
II 514; s. Bai, a.a.O.). 

Zu iir. Textparallelen von bhüri-/bhüyas- und aav. büiri- s. Kel- 
Pir III 75, 149. 

bhürjä- m. eine Birkenart, Betula utilis (Käth +; zum Akzent 

s. AiGr III 86); bhaurja- von der Birke kommend (Caraka). - 

Mi., nu., dard., ni., pkt. bhüjabhujja- m. Birke, pj. bhoj m. 
Birke (< bhaurja-\ usw. (Tu 9570; G. Buddruss, MSS 43 

[1984] 13; Syed, Flora 482). - Iir., oss. bcerz/bcerzce Birke, 
sughni (dial.) väwzn Birke (*barzm-)f usw. (Abaev I 253f., 

Morg, Shughni 84a, I. M. Oranskij, Fs Benveniste 435ff.. Et 
1975, 138ff., Bai, Dict 315b). - Idg. *bhrHg-6* (s.u.), vgl. ahd. 

birkcty nhd. Birke, lit. berzasy serbokroat. breza Birke, u.a.; 

Friedrich, Trees 26ff, Darms 428f., mit Lit.; M. E. Huld, 
KZ 95 (1981) 303, R. D. Fulk, LarTheor 163f., Schrijver, 
Refl 489. 
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Neben *bhfHg° stehendes *bherHg° (> lit. berz0 usw.) bedarf einer 
morphologischen Erklärung. Mehrfach wurde von einem primären 
Wurzeinomen *bherHg-s/*bh[Hg-ös ausgegangen (Darms, a.a.0.; 
ältere Lit. in KEWA II 515); Schi (Vortrag) sieht in *bherHg-o- eine 
Substantivierung zu *bh[Hg-o- ‘weiß* mit neuer Hochstufe (Typus 
*genhrto- ‘Kind’ ~ *££?/*,-/<?-); auch Bee, Origins 195, Goto 233. - 
Die morphologischen Varianten weisen auf ein genuin-idg. Wort hin 
und schließen Entlehnung aus (s. Friedrich, a.a.O, 26 Anm. 1). Ver¬ 
bindung mit *bhreHg ‘glanzen* (BHRÄJ) bleibt naheliegend (trotz 
AnttSchweb 119f.). Sie spricht für primäres +bh[Hg-6- (im Sinne der 
Interpretation von Schi); ihre Motivierung Hegt in der hellglänzenden 
Rinde der Birke (Lehmann 58b, 66b, mit Lit., Goto, a.a.O.). 

Zu einigen nicht durchgehend aufgeklärten Lehnbeziehungen im 
Bereich des iir. Birken-Wortes s. die Lit. in KEWA II 514 und bei 
Joki 255 f, Katz, Habilschr 131. 

bhürji-y nur AV 18,1,61, SV 1,92 (nach prä): Ganz dunkel und 
unsicher. 

WhiLanm 828f., L. Renou, Väk 2 (1952) 109. - Vgl. Old, Not II 
249, der dazu RV 10,46,5 prä bhür jäyantam (-+ prä bhürjäyantam) 
zu stellen erwägt (s. GeRV III 203 [ad 5a], IV 269b, Renou, EVP 
14 [1965] 78). 

bhurnis. BHAR*. 

BHUS etwa: jemanden fördern, für jemanden tätig sein, bereit 
sein, jemanden stärken (RV [bhüsati] +; s.u.); ä-bhüsenya- 
etwa: zu verherrlichen, zu feiern (RV 5,55,4); bhüsitavya- was 
getan werden muß (JB). - Zum Mi. und Ni. s.u. - Iir., vgl. aav. 
büzdiiäi etwa ‘sich rührig zu erweisen, sich zu bemühen’ 
(Y 44,17), büstis (Y 43,8; s.u.!). - Von BHAV' nicht zu 
trennen. 

Zur Interpretation der ved. Belege s. Gonda, Four Studies 7 HF, 
J. C. Wright, BSOAS 25 (1962) 287ff., Renou, EVP 7 (1960) 33,16 
(1967) 6,29,41,77. - Das Verhältnis von bhü-s zu bhülbhav1 wird ver¬ 
schiedenartig gedeutet (Gonda, a.a.O. 90f.: *-s- Kausativ-Zeichen; 
anders Thi, Unt 24 Anm. 1 [dazu Gonda, a.a.O. 92f.], der bhü-$ 
und bhü als weitgehend übereinstimmend betrachtet [s. auch KEWA 
II 516, L. Renou, Kral 7 (1962) 211a]; Wright, a.a.O.). 
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In JüS (wohl auch gelegentlich im Ved, z.B. RV 9,104,1 [Renou, 
EVP 9 (1961) 114; anders Gonda, a.a.O. 79 f.]) bedeutet BHÜS 
'schmücken* (~ Mn + bhüsana- n., kl. bhüsä- f. ‘Schmuck, Orna¬ 
ment*, u.a.; pä. bhüsana- n. ‘Ornament’, usw. [Tu 9572f., TuAdd 
9572]); dies ist von ved. BHÜS (‘fordern, stärken*?) nicht zu trennen 
('Schmuck* < '♦Amulett, Stärkungsmittel*, Gonda, a.a.O. 72fT; ganz 
anders KÖIv 40f.). Nach HumbElfSkj, Gä II 139, 159 ist *bhüs ‘to 
adom* schon iir., da aav. büstis als ‘adomments1, büidiiäi als ‘to 
adom* zu übersetzen seien; anders über die aav. Formen Ins, Ga 236, 
Kel, Verbe 23, 350, Bee, Gramm 196, Kel-Pir II 274, III 182 (ältere 
Lit. in KEWA II516; bei Wright, a.a.O. weitere Anschlußvorschläge 
aus dem Iran. [s. auch E. Pirart, MSS 47 (1986) 175]). 

BHR, s. BHAR. 

bhfgu- m. Name eines mythischen Wesens; meist im Plural 
(RV [1,60,1 DatSg °gave\ 7,18,6; 8,3,16 usw. °gavas ein Stamm, 
ein Geschlecht von Sehern] +); die bh° sind mit dem Feuer 
eng verknüpft, das sie gefunden, zu den Menschen gebracht 
und im Holz verwahrt haben (MK II 109f., Hillebrandt I 

186AF, E. Sieg, EncRelEth 558ff. = KS 318fT.); bhärgavd- von 
bh° stammend, m. Patronymikon (Br +). Zu bh° gewiß bhrga- 

väna- (RV 1,71,4; 1,120,5; 4,7,4; wohl „associe aux Bhfgu“, 
Renou, EVP 12 [1964] 90; s.o. I 88). - Mi, pä. bhagubhag- 

gava- m. Namen mehrerer Männer (Malalasekera II 344f, 
Berger, Probl 51, 63), pkt. bhigu- m. Name eines Priesters 
(Mehta-Chandra-Malvania 528 f.). - Zusammenhang mit 
bhdrgas- ist glaubhaft. 

Ved. bhrg-u- ~ bhdrg-as- scheint ein archaisches morphologisches 
Verhältnis widerzuspiegeln; Verbindung des Namens der Feuer 
bringenden bh° mit bhdrgas- ('Glanz des Agni’ RV 1,141,1; bhdrgo 
ha näma ... agnir ha näma RV 10,61,14) liegt semantisch nahe. - 
Für alles Weitere gilt die s.y. bhdrgas- (o. II 252) erörterte Proble¬ 
matik; ohne Wahrscheinlichkeit ist die alte Zusammenstellung von 
bh° mit dem hom. Volksnamen der <I>Airfuai ~ (s. die Lit. 
in KEWA II 518; LambAdj 905). 

bhfrigä- f. eine Bienenart (AV 4*). - Mi, dard, ni, pkt. bhinga- 
m. fbumble-bee’ u.a. (Tu[Add] 9581), - Lautnachahmung. 
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Möglicherweise zu BHRAM ‘umherschwirren’, das keine alte 
Schallwurzel fortsetzt (s.d.); °gä- kann als archaisches Suffix ge¬ 
deutet werden (AiGr II 2,544; Tu 9581; V. Pisani, Paid 17 (1962] 
141). - Vielleicht nur eine Wiedergabe des Summlautes; die Frage 
nach idg. Vorstufen ist dann wenig sinnvoll (vgl. die Lit. in KEWA 
II 519). 

BHRJJ, s. BHRAJJ. 

bhrti-, s. BHAR. 

bhrmä- nur RV 7,1,22 °at, 8,61,12 °am, - Nicht einmütig inter¬ 
pretiert. 

Die Übersetzungsvorschläge (z.B. 'Ungeduld’ [GeRV, zu den 
Stellen], 'Irrtum’ oder 'Unbesonnenheit’ [s. PW, pw, Renou, EVP 13 
(1964) 139), 'rasch sich tummelnd’ (Old, Not II 5]) legen Bezug auf 
BHRAM nahe. - S. die Folgenden. 

bhrmalä- nur AV 12,1,46 (~ AVP bhramala-): etwa 'betäubt, 

starr*. - Im Mi. und Ni. wird ein mit ep. vi-hvala- 'agitated* 

kontaminiertes bh° durch pkt. bhibbhala-, nep. bhimal u.a. 
vorausgesetzt (Tu 12038). - Wohl zu BHRAM (zur Bildung 

s. AiGr II 2,217). 

Nicht vorzuziehen Kui, PMW 107 ff. (mit Lit.), der bh° aus dem 
Proto-Munda deutet. 

bhrmi- mehrmals in RV, etwa 'ungeduldig, (über)eifrig* (unklar 
RV 2,34,1 bhrmim dhdmantas, nach GeRV I 318 „Sturm [?] 
blasend“ oder „ein Blasinstrument“ [a.a.O., ad lcd; Renou, 
EVP 10 (1962) 74f.]); RV 3,62,1 bhrmi- vielleicht „Übereifer“ 

(Subst., neben bhrmi- Adj., GeRV, a.a.O.? S. auch Old, Not 

1 261, GeRV 1409f. [ad 1], Renou, EVP 16 [1967] 102). - Die 

ungefähr festliegende Semantik sowie die Form von bhrmi-, 

bhnni- (AiGr II 2,296,298) legen Verbindung mit BHRAM 

nahe. 
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bhrsam Adv. heftig, stark (ChUp +; Adj. bhrsa- Mn +). - Stei- 
gerungsformen bhrasfyas-, °sisfha- stärker, stärkst (Pat zu 
Päo; AiGr II 2,451). - Mi., pä. bhusam Adv. sehr, heftig, 
äußerst (s. Berger, Probl 57), pkt. bhisa- Adj. vollkommen, 

hervorragend. - Gehört wohl zu *bhras/bhräs/bhrs 'scharf 
machen’, das unter BHRA&IS erörtert wird; s.u. II 277. 

Referat von Unverwertbarem in KE WA II 523. 

bhrsti- f. Spitze, Zacke (RV [1,56,3] +); tigmä-bhrsti- scharf- 
zackig (RV 4,5,3), sahdsra-bhrsti- mit tausend Zacken (vom 
Blitz) [RV], cdtur-bhrsth vierzackig (RV, AV), bhrsfimänt- mit 
Zacken versehen (RV 1,52,15), u.a. (Liebert 190, Lüders, 
Varuoa 81f.). - Ki., s. Tu 9599. - Iir.? Jav. vouru.barzsti 'Name 
des im Nord westen gelegenen Erdteils’ mag iran. *b[sti- 

’Spitze, Zacke* enthalten (Bthl, Wb. 1430f.). - Gehört wohl 
zu *bhras/bhräs/bhrs' scharf machen*, das s. v. BHRA MS erör¬ 

tert wird (s.u. II 277). 

S. zu bh* GeRV III 341b, ad RV 10,116,53b. Die Beziehung von 
RV, a.a.O. ni tigmäni bhräsäyan bhräsyänt\ Kälh a-ni-bhrsta-tejas- 
auf tigmä-bhr§ti- ist augenfällig und scheint der verbreiteten Deu¬ 
tung von bh° als *bh{s-ti- (~ ae. byrst, nhd. Borste usw., Lit. in KEWA 
II 523) unbedingt vorzuziehen. - Gegen einen khot. Anschluß (Bai, 
Dict 306a) s. Emm(-Sk) I 95. 

BHR, s. BHA R 

bheka- m. Frosch (Up +). - Mi., ni., pä. bheka- m., assami bhek 

(*bhekka-) u.a. 'Frosch* (Tu 9600). - Lautnachahmend; vgl. 
kl. bhakabhakäy0 'quaken*. 

Zu weiteren Lautnachahmungen in idg. und nicht-idg. Sprachen 
s. KEWA II 524, mit Lit. 

bhekuri-, s.u. bekurä-. 

BHED spalten, zerbrechen, zerschlagen, zerschneiden (RV 

[ibhinatti, dbhinat, dbhindan, bhindant- u.a.] +; bhindänä- zer- 
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brechend, RV 6,27,6); Perf. bibheda, bibhidür (RV +); Aor. 
abhedam, aMe/ (RV), abhaitsam (AVP, s. Narten, Aor 180, 
mit Lit.), bhitthäs (Kä\h +), u.a. (Narten, a.a.O.); Fut. bhetsyati 

(Sü +), bhetsyate (SB; HofTm, IIJ 4 [1960] 26 Anm. 18 = 
HofimA 102 Anm. 18); bhinnä- geschnitten, gebrochen 
(RV 4-), bhittva gespalten habend (RV +), vi-bhidyä zerspalten 
habend (RV +); Pass, bhidyäte (Br +), Des. bibhitsa0 zerspal¬ 
ten wollen (RV [10,61,13], ep.); bhid- f. Spaltung (personifi¬ 
ziert, RV 1,174,8), Spalte (JB; Schi, Wn 34, mit Lit.), °bhid- 

zerbrechend (z.B. pür°, o. II 145), °bhidya- n. das Zerbrechen 
(pür°y RV 1,112,14), bhitta- n. Abschnitt (GfSü; inschr. 
'[TrennJWand’), bhiui- f. 'Zerbrechen’, 'Wand, Matte’ (Kath 
bzw. SB +; Liebert 126, AiGr II 2,622,636, III 137), bhindü- 

m. Zerbrecher (RV 1,11,4), vi-bhindü- zerspaltend (RV 1,116, 
20 [rat ha-]; in RV 8,2,41 N. pr. [Kurzform für *vibindhu- 

ratha-1]), bheltär- m. Zerbrecher (RV +), bhedä- m. Zerstörer, 

Zerbrecher (auch Name eines Dämons [RV]; Sü +), Du. Ritze, 
weibliche Scham (RV 9,112,4), bhedana- n. Zerbrechen, Zer¬ 

springen (Sü +), ava-bhedin- spaltend, zerteilend (VS). - Mi., 
nu., dard., ni., pä. bhindati zerbricht, bhinna- gebrochen, usw. 
(Tu S. 541b, s.v. BHID; TuAdd 9494f, 9610, HinMi 183). - 
lir., jav. astöMd- „qui brise Tos1* (Kel, NR 52; = ved. °bhid~), 

khot. bid-/bista- 'to pierce’, waxi zübüt- bersten (*uz-baid-); 

Emm, SGS 96 (mit Lit.; s. auch Bai, Dict 282b). - Idg. *bheid 

'spalten, brechen’, lat. ßndö/ßssum 'spalte’, ae. bftan, nhd. 
beißen, u.a.; Frisk II 1000, Lehmann 66a (mit Lit.), O. Panagl, 
LautgEt 324 ff. 

bhoh, s. bhdvanto. II 254. 

BHOJ1 biegen, sich krümmen (RV [pari-bhujat 'umfaßt’, 1,100, 
14] +); pari ... abubhojih du hattest umfaßt (RV 1,33,9); 
bhugna- gebogen (Sü +); tri-bhüj- dreifach (AV), satd-bhuji- 

rcentuplex’ (RV; AiGr III 422), a-bhog-ghan- den Biegungs¬ 
losen erschlagend (RV 1,64,3; zu Bildung und Semantik vgl. 
KJehnle 214f. [anderes s.u. BHOJ2]), bhogd- m. Windung, Bie- 
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gung, Schlangenring (RV +). - Mi., dard., ni., pkt. bhugga- 

gebogen, krumm, u.a. (Tu S. 543a, s.v. BHUJ*). - Iir., vgl. jav. 
aipiöbaoyawenn 'hinterher einbiegend’ (Bthl, Wb. 85, AiGr 

II 2,93), khot. ham-busdä 'bows down’, baluci bog Gelenk, 
Knoten (Emm, SGS 143, Bai, Diel 463a, J. Elfenbein, CompLI 
354). - Iir. *bhaug 'biegen’ ist von ahd. biogan = nhd. biegen 

nicht zu trennen. 

Die german. Wörter weisen freilich auf *bheugh (reiche Lit. bei Leh¬ 
mann 73b). Zu BHOJ usw. stimmendes *bheug setzt sich in Wörtern 
für ‘fliehen’ (gr. (pEuyo), lat.fugiö) fort; aia. Entsprechungen dazu sind 
erwogen worden (vgl. o. II 265f s.w. bhujmän-, bhujyü-). Slanghafte 
ursprüngliche Gleichheit von *bheug (german. *bheugh) ‘biegen* und 
*bheug **sich wegbiegen, fliehen’ [~ nhd. Slang sich verziehen = ent¬ 
wischen, fliehen] bleibt denkbar (K.EWA II505f., zuletzt Kluge-See- 
bold 83b; skeptisch Frisk II 1007, mit Lit.; Chantraine 1193b). Doch 
ist dies ebenso unsicher wie die Gleichseizu ng von iir. *bhayg ‘biegen’ 
mit *bhaug ‘befreien, erlösen’ (jav. baoxtar- ‘Befreier’, mp. böxtan 

‘befreien, erlösen’, usw.; pä. bhuhjati ‘reinigt’ [PTSDict 506b]?); vgl. 
ausführlich (mit reicher Lit.) Kel, NR 55 f., Verbe 135 f. 

Nicht bei allen Belegen glückt die Abgrenzung gegen BHOJ ‘genie¬ 
ßen’ (und gegen gesondertes [?] *BHOJ ‘fliehen’ sowie [?] +BHOJ 

‘reinigen, befreien’, s.o.). Zu den Homonymiefragen vgl. J. Gonda, 
AcOr 14 (1936) 190f. = SelStud III 30f. 

BHOJ1 Genuß schaffen, jemandem Nutzen schaffen, Genug¬ 
tuung leisten, büßen; Med. genießen, Nutzen aus etwas 
ziehen (RV bhunjate, bhunäjämahai, (°)bhunjant~] +; vgl. 
Hoffm, Inj 96 [s.u. AorJ, G. Cardona, Fs Hoenigswald 65ff), 

Perf. bubhujmähe, bubhujrire (RV); Aor. [mä] bhojam ich soll 
(nicht] büßen (RV), [mä] bhujema wir sollen [nicht] büßen 
(RV; künstliche Konstruktion, s. Hoffm, a.a.O. 95ff., M-Br, 
KonjOpt 67), bhuksisimahi wir möchten Nutzen haben (MS; 
hergestellt durch Narten, Aor 182), bhuksi$iya (Br;'s. Narten, 
a.a.O.); Fut. bhoksyate (Sü +); bhöjase zu nutzen (RV), ä-bho- 

gäyam (RV 1,110,2), ä-bhogäye (RV 1,113,5) zur Zehrung 
(AiGr II 2,213, 297f.); bhojay0 fto make enjoy’ (s. Jamison, 
-äya- 173); bhüj- f, Genuß, Nutzen (RV +, Schi, Wn 35), 

sam-bhüj- f. Genuß (RV 2,1,4; Hoffm, a.a.O. 96 Anm. 197), 
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bhujh f. Genußgewährung, Erfreuung (RV), bhujisyä- nützlich, 
Nahrung gewährend (AV +; s. AiGr II 2,367 f., 811, KEWAII 
506), bhukti- f. Genießen (Br +), bhoktar- m. Genießer, Esser 
(Up +), bhöga- m. Genuß, Freude, Nutzen (RV +), bhögya- 

nutzbar(AV +; AiGrII2,799), bhojä- freigebig (RV +), bhojana- 

n. Erquickung, Ernährung (RV +; auch 'Erlaber* [VokSg °ay RV 
1,44,5], AiGr III 595), °bhöjas- Nahrung [gewährend] (in RV 
puru-bhöjas-, RV, AV visvd-bhojas-, AV su-bhöjas-)y bhojin- 

essend, genießend (Sü +), bhojyä- n. Labung, gewährter Genuß 
(RV +), u.a. - Mi., nu. (?), dard., ni., pä. bhunjatigenießt, usw. 
(Tu S. 543a, s.v. BHUJ\ TuAdd 9284, 9627Q. - lir., aav. büf- 

f. Buße (Y 31,13 aenaqhö..btijdm ~ RV enas...bhujema; 

Hoflfm, Inj 96 und Anm. 200, Schi, Wn 35, Kel, NR 56f.), jav. 
pouru.baoxsna- wohl: reich an Labungen (~ RVpuru-bhojas-\ 

s. die Lit. bei Mh, AirN 11/16), khot. hambujs- 'to enjoy’, 
büjsana- Fest (Emm, SGS 143, Bai, Dict 295b). - Idg. *bheug 

'genießen’, vgl. lat. fungor genieße, erleide, überstehe, ent¬ 

ledige mich einer Sache (multa mala [Lukrez]; ~ ved. enas... 

bhuj0, aav. aenaqhö.., büjam, Benv, Titres 114 Anm. 1); Wack, 
Synt I 68, WH I 565f., Pok 153. 

Nicht immer lassen sich Einzelformen unbestreitbar dieser Wort- 
sippe zuordnen. RV 6,62,6 bhunjänt- gehört wohl als *benützend’ 
hierher; doch ist auch eine Interpretation durch BHOJ1 möglich, s. 
Renou, EVP 16 (1967) 43 f., Kel, NR 55 Anm. 2. - Das Hapax abhog- 
ghan- wird zu BHOJ1 gestellt (s.d.); nach anderen enthält es a-bhog° 
(*°bhog-s°, AiGr II 2,27?) ‘Knauser* < **nicht Genuß gewährend* 
(Schi, Wn 35, mit Lit.). - S. ferner u. bhujmänbhujyti-. 

Ältere Lit. in KEWA II 507. 

BHYASr, s.u. BHA Y\ o. II 246. 

BHRAJÜSabfallen, herabfallen, von etwas stürzen (YV [bhramsaie] 

+, Är, Sü bhrasyate\ Goto 231), Aor. bhrasat es falle ab (RV 10, 
173,1); bhrasta- niedergefallen (Samh +; AVP bhrastäksa- *hav- 
ing fallen eyes [demon]’); apa-bhramsd- m. Niederfall (TS +), 
pra-bhrdmsuka- wegfallend, verschwindend (SB). - Mi., dard., 
ni., pä. bhassati ‘falls’, bhattha- ‘fallen down’, usw. (Tu S. 550a, 
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s.v. BHRAMS\ TuAdd 9655). - Iir., vgl. khot. brass- 'to fair 
(*bras-ya-), u.a. (?); s. Abaev 1132, Emm, SGS 107, Bai, Dict 
313a, Kel, Verbe 106, Goto 231 Anm. 499. - Ohne gesicherten 

Anschluß. 

Ved. bhrams/bhras0fbhras-ta- weist auf *bhREnk/*bhRnfc (s.u.l); 
die bisher vorgebrachten Vorschläge (Pok 168, mit Lit.) überzeugen 
nicht. 

Eine von BH° ursprungsverschiedene Verbalsippe *bhras (bhräs°)/ 
*bhrs ‘scharf machen* liegt in RV 10,116,5 bhrdsya- 'Spitze*, ni- 
bhräsay0 ‘stumpf machen*, 10,116,6 d-ni-bhrsta- 'unabgestumpft* 
u.a. vor, wozu auch bhfsam, bhrsti- (dort zu Weiterem) gehören 
dürften; GeRV III 341af. (ad 5ab), Jamison, -aya- 86, Goto 23lf. Die 
Ausgangsform wäre idg. *bhREk (*bhRo-fc- > bhrä-s-, Goto 232?) / 
*bhftlc; ein überzeugender Anschluß läßt sich jedoch nicht finden 
(die Annahme einer Erweiterung *bhr-elc ~ *bher° (vgl. jav. tizibära- 
‘mit scharfer Schneide* — RV tigmäni... bhräsyäni u.a., o. II 273) 
ist eine leere Möglichkeit). [Vielleicht hierher orm. briiz 'sharpness, 
edge* (mit iran. *-c-Suffix); S-W briefl.]. 

bhrqj-: als Simplex vielleicht in AV 7,90,2 (etwa ‘Penis, Steifheit*, 
GenSg bhrajäsy WhiLanm 455 ?); als Komp.-Glied in AV 4,4, l 
mrta-bhraj- (etwa ‘der die Fähigkeit zur Erektion verloren hat* 
[AVP mita°\) und in RV 10,68,1 giri-bhräj-, einem Beiwort 
der Wogen. - Eine gemeinsame Erklärung für C)bhrdj-, 

°bhraj- ist anzustreben. 

RV giri-bhräj- dann etwa ‘Steifheit wie Berge habend’, Darms 
298; vgl. auch Renou, EVP 15 (1966) 73. Für das Etymon der Wörter 
für ‘Steifheit, Erektion, Penis’ werden höchst fragwürdige germani¬ 
sche Fortsetzer eines idg. *bhreg herangezogen (Pok 166, mit Lit.; 
nicht schlechter wäre bhrdj- < idg. *bhfegv ‘schwellen’, WH 1519f. [s. 
Schi, Wn 36]); L. Renou, Krat 7 (1962) 211a erwägt eine Variante 
von BHRA J ‘leuchten* (mrtdbhraj- = “celui dont l’eclat viril [cf. 
tejas au sens de „semen virile“] est mort“) [?]. 

Willkürlich ist die Übersetzung von RV giri-bhräj- durch „aus 
den Bergen hervorbrechend“ (unter Trennung von AV bhrdj-, 
°bhraj-)\ °bhrdj- ‘hervorbrechend* gehöre zu *bkreg ‘brechen* (~ *breg, 
o. II 230?) in lat.frangere, nhd. brechen usw. (s. die Lit. in KEWA II 
527, Darms, a.a.O.). 

bhrqjas- (vata°), bhrajds(l): AV-Wörter von unsicherer Bedeu¬ 
tung und Überlieferung. 
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AV 1,12,1 väta-bhrajas- vielleicht für °dhrajas- (o. I 798), pw VI 
59b, s. WhiLanm 13; AV 7,90,2 bhrajäs „fehlerhaft“ (nach pw IV 
288a; WhiLanm 455 erwägen GenSg von bhrdj-, s.d.). - Rätsel¬ 
haft sind auch Fälle wie *bhrajas in Käth 4- ksuro bhrdjas chandah, 
Parallelstelle zu TS ksuro bhrjvän chandah, die Sha 220f. (mit 
reicher Lit.) erörtert. 

BHRAJJ rösten (RV [4,24,7 bhrjjäti (dhänäh) wird (Körner) 
rösten] +); bhrsta- geröstet, gebraten (GfSü +); bhaijana- 

n. das Rösten, Pfanne zum Rösten (SrSü +), bhrjjana- n. Röst¬ 
pfanne (Kä(h +), bhrastra- n. dss. (MS +). - Mi., nu., dard., 
ni., pä. bhajjati brät in der Pfanne, usw. (Tu S. 550a, s.v. 
BHRAJJ; TuAdd 9401,9583,9594,9656). - Iir., vgl. khot. brys-, 

mp. bristan, np. biristan rösten, u.a. (Morg, Shughni 86af., 
Bai, Dict 314a, Samadi 41; s.u.). - Die indoar. Sippe gehört 
wohl zunächst zu lat. fertum (alt ferctum) 'eine Art Opfer¬ 
fladen’. 

Lat. fer(c)tum < *bherg-to-, Substantivierung zu *bhfg-tö- (ved. 
bhrsta-\ B. Vine, HSPh 90 (1986) 121fT.; die ved. Formen sind wohl 
allesamt auf bherg/*bh[g beziehbar (Präsens bhrjjd- viell. aus *bhrj-ya- 
[Lit in KE WA II520]; zur Genese der Formen aus *bhraj9 [bhrastra-] 
s. AiGr 169). Doch weisen die meisten iran. Formen auf uriran. *bra[g 
und *brajz (Morg, a.a.O.; s. auch indoar. bhpk-ta-t *bhrg-na- neben 
bhrs-ta-y Tu 9576, 9577, ferner Ansätze der „inneren Rekonstruk¬ 
tion“ in der einheimischen Grammatik [wie bhradga- 'das Rösten1), 
Liebich, Einf III 33f, Bur, ArchLing 16 [1965] 77; iir. *bh{g in jav. 
parö.bzrpjiia-, Bai, a.a.O. [mit Lit.]), und Verba verwandter Sprachen 
wie lat frigö Toste, dörre1, gr. <ppCyc*> 'röste, brate, dörre1 zeigen gegen¬ 
über ved. bharj'y *bhrj°y von dem sie gewiß nicht zu trennen sind, 
wurzelhaften -i"-{-w-) Einschub. Eine Erklärung dieser Abweichungen 
ist nicht geglückt (Lit. in KE WA II521 [auch zum Versuch, bhrjj-y lat. 
füg- und gr. phrüg- aus *bh[sg- ~ *bhr$g- zu erklären]); s. die Über¬ 
legungen bei Frisk II 1046f. (mit Lit.), vgl. Chantraine 1230b. 

Hierher vielleicht bharuja- m. geröstete Gerste (ÄpDhS); R. L. 
Turner in KEWA III 770. - Schwerlich ist bhurqjanta (o. II 266) an 
BH° anzuschließen. 

[BHRAD: Schwerlich in einmaligem bharibhrada- (VdhSü, Cal, 
AcOr 4 [1926] 161 = KS 344), dessen Überlieferung und Über¬ 
setzung unsicher bleiben. Für etymologische Anschlüsse (s. 
KEWA II 527 f.) nicht geeignet]. 
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BHRAM (BHRAM1 [sm.]?) unstet sein, flackern, lodern (BfUp = 

§B [bhramasi] +, s. Goto 232; bhrämyate sich unstet bewe¬ 
gen, schweifen [Up +], Goto 59); bhramyät wenn er sich 
herumtreiben (wenn er schwanken) sollte (Sü; J. Narten, 
MSS 41 [1982] 129); bhränta- durchstrichen, durchwandert, 
umherirrend (ep. +); bhramay0 Kaus. hin und hertreiben 
(Su +), bambhramyamäna- lodernd (Up; Goto 232 Anm. 504); 
bhramd- m. Lohe, wirbelnde Flamme (RV). - Mi., dard.(?), 
ni., pä. bhamati Svhirls about’, usw. (Tu S. 550a, s.v. BHRAM; 
TuAdd 9650), - Iir.? Iran. *bram 'weinen’ (s. Emm, SGS 107, 
Bai, Dict 316b, Kel, Verbe 106) ist schwerlich mit BHRAM 

ursprungsgleich (S-W, BSOAS 52 [1989] 256). - Möglicher¬ 
weise idg. *bhr-em(Hl), s. *bher-H in BHAR/; vgl. an. brimi 

'Feuer’, brim 'Brandung’? 

S. die Lit. in KEWA II 528; schallnachahmendes *bhrem (in lat. 
fremere 'brummen, brüllen’, nhd. Brem\s]e eine Stechfliege; hier¬ 
her iran. *bram 'weinen’, s.o.?) ist von BHRAM zu trennen. Insekten¬ 
namen wie ved. bhrrigä- (und ep. + bhramara- 'Biene’) können 
allenfalls auf BH° 'unstet umherschweifen’ bezogen werden, sind 
aber wohl elementarparallele Lautnachahmungen. S. die Lit. in 
KEWA II 528f.; E. P. Hamp, BBCS 35 (1988) 53. 

Auf BHRAM beziehbar sind bhrmdbhrmald-, bhrmi-y wenn 
ihre semantische Interpretation im Bereich von 'unstet sein’ zu 
suchen ist - Eine Set-Wurzel ist für BH° nicht sicher anzunehmen; 
bhrämya0 - das einem produktiven Typus angehört (Goto 59) - und 
erst ep. belegtes bhränta- (kl. bhräntibhräntum, ep. kl. bhräntvä) 
könnten nach Mustern sekundär gebildet sein (s. Liebert 71f., mit Lit.). 

BHRAY', s. BHRI. 

BHRAS, s.u. BHRAJifS, o. II 277. 

BHRAJglänzen, strahlen, funkeln (RV [bhräjate] +); Aor. dbhrät, 

dbhräji (RV), bhräjisiya (MS; Kunstbildung, Narten, Aor 184); 
bhräj- f. Glanz (RV +; Schi, Wn 36), °bhraj- bestrahlend 
(u.a. in visva-bh° 'alles b°\ RV), bhräjd- strahlend, funkelnd 
(RV +), bhräjas- n. Glanz, Funkeln (RV +), bhrajasvant- 

glanzvoll (vom Opfer] (TS), bhräjasvin- glanzerfiillt (von Göt- 



280 bhrätar- 

tem] (TS, Sü), bhräjistha- sehr glänzend (VS; zu den letzte¬ 

ren s. AiGr II 2,448, 919), bhräji- f. Glanz (MS), vhbhrästi- f. 
das Aufflammen, das in Flammen Geraten (RV 1,127,1; s. 
Liebert 46f., 47 Anm. 1, AiGr II 2,630, Goto 233). - Mi., nu., 
dard., ni., pkt. bhqjai leuchtet, u.a. (Tu 9659). - Iir., jav. 
bräzaiti glänzt, bräzdnta sie strahlen (s. Kel, Verbe 112), bräz- 

Glanz, bräza- schimmernd, strahlend (Kel, NR 191 f.), mp. 
bräzidcm, np. baräzidan strahlen, usw. (s. Bai, Dict 279a, 
Samadi 1). - ldg. +bhreHg (~ *bhfHg-ö- > bhürjäo. II 270); 
vgl. lit. breksti anbrechen (vom Tage, von der Dämmerung), 
tagen. 

Vgl. WPII170, Pok 139f., Fraenkel 40b, 55bf., AnttSchweb 119f., 
Lehmann 58af.; BHRAJ ist von bhürjä- schwerlich zu trennen, was 
für idg. *bhreHg(wohl *bkreh{g) entscheidet (s. Goto 233; Schi, a.a.O.). 
Konkurrierendes *bhl-eHg (~ gr. (pAiyw usw.) entfällt; zu Möglich¬ 
keiten der Wurzelerweiterung, die BH° mit bhdrgas- (wenn *bher-g°) 
vereinigen ließen, s.d. (o. II 252), mit Lit. 

Ved. BHRÄS/BHLÄS ist eine lautliche Variante zu BHRÄJ (z.B. 
RV + bhräjante — §BK bhiasante u.a., Goto 233 und Anm. 505); sie 
ist (gegen die sprachvergleichende Lit., s. zuletzt AiGr I2 Nachtr 
129, KEWA II 532, GiovStudio I 107) nicht für eine idg. Parallel¬ 
wurzel *bhREH-k verwertbar. - Schwerlich hierher bhrdj-. 

bhrätar- m. Bruder (RV +). - Mi., nu., dard., ni., a£. bhäträ, 

bhratuna u.a. InstrSg "durch den Bruder*, hi. bhäf m. "Bruder*, 
usw. usw. (W. Schulze, SbAkBerlin 1916,2ff. = KS 224fF.,Tu 
9661 [mit Verweisen], Tu Add 9660 ff., HinMi 152). - Iir., aav. 
jav. ap. brätar-, khot. brätar-, sogd. ßr’t, mp. bräd(ar), np. 
birädar usw. Bruder (Abaev II 438 f., Bielmeier, Unters 118 
[mit reicher Lit.], Bai, Dict 313b). - Idg. *bhreh2ter- (s.u.), gr. 

«ppatrip m. "Mitglied einer Phratrie*, cppfjrr|p* dÖ€A,<po<; Hes., 
lat.fräter, got. bropar m. "Bruder*, usw. (WP II193, Pok 163 f., 
Frisk II 1040, Chantraine 1226b, Szem, Var 77,22ff., mit Lit.); 
s. ferner bhratrvya-, bhrätrd-. 

Idg. Barytonon (ved. bhrd°y gr. *pkrä°y german. *broper, Lubotsky, 
System 107 [dort auch über slav. *brätrb 1); Erwägung präidg. Über¬ 
nahme des Akzents von *suesor- 'Schwester* in AiGr III 201. - Das 
„Etymon“ von bh° wurde früh in BHAR (~ bhärtar- 'Ernährer’) 
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gesucht, s. AiGr 1 214 (dazu Bthl, Wb. 972: 'wertlos’; über einen 

erneuten Vorschlag s. Dand, VedBibl IV 1082 [80.401 J); modifiziert 

bei Szem, a.a.0. (*bkr-äter- 'der das Feuer pflegt’). Andere Deu¬ 

tungen des idg. Wortes (s. die ältere Lit. bei WP, a.a.O., de Vries 

58f., Szem, a.a.O. 24) bieten VWind, Fs Szemer6nyi 92 lf., R. Nor¬ 

mier, IF 85 (1980[81J) 49 Anm. 25; prinzipielle Skepsis bei Leh¬ 

mann 81a. 

Über einzelsprachliche Erweiterungen der Bedeutung (und da¬ 

durch bedingte Schaffung neuer Wortprägungen für 'Bruder' [s. auch 

o. I 475]) vgl. Frisk, a.a.0. (mit Lit.), Szem, a.a.O. 23f., Normier, 

a.a.O. 51f. 

bhratryya- m. Bmdersohn, Neffe; Nebenbuhler, Rivale, Feind 

(AV +; Wack, Fs Andreas lfT. = KS 459 ff.), a-bhrätrvya- ohne 

Nebenbuhler (RV [8,21,13] +). - Nu., dard. (s. Tu 9668, mit 

Lit.). - Iir., vgl. jav. brätruiia- m. Neffe, °iiä- f. Nichte (Hs.- 

Variante °tuir°y s. Hoffm-Narten 73 Anm. 126), paäto mär? 

Neffe, wrira Nichte (Morg, Voc 89f., R. Normier, IF 85 [1980 

(81)] 46 Anm. 17, Skj, CompLI 399, 408). - Ableitung von 

bhrätar-. 

Zur Bildung s. Wack, a.a.O. 2 = 460, Normier, a.a.O., Hoffm- 

Narten, a.a.0.; pitrvya- (o. II 130) war wohl die altere Prägung, 

die bh° beeinflußt hat (AiGr II 2,816, Benv, Instit I 264 f., Szem, 

Var 77, 62f., Normier, a.a.O.). Für bh°y das in den Belegen 'Bruder- 

sohn’ bedeutet (ebenso wie Pan bhrätnya-, Wack, a.a.O. lf. = 459f.; 

Benv, a.a.O. 259f.), erschließt Wack, a.a.O. 2ff. = 460ff. als vorge¬ 

schichtliche Bedeutung „*Quasi-Bruder, Vetter“, woraus sich 'Ne¬ 

benbuhler, Feind’ erkläre (s. auch KEWA II 531 Anm. *); dagegen 

Benv, a.a.O. 260, 265, s. Szem, a.a.O. 62. 

bhrätrd- n. Brüderschaft, Verwandtschaft der Brüder (RV); 

mätur-bhräträ- Brüderschaft der Mutter (°rebhyah, MS; T. 

Goto, MSS 39 [1980] 29 Anm. 3, mit Lit., Mittwede, Bern 59). - 

Iir. Jav. bräßra- Brüderschaft (InstrSg °ra [in Vd 4,40 bräßra vä 

haxaiia vä ~ RV 4,10,8 sakhyä... bhrätrd, 4,23,6 sakhyäm... 

bhräträm], Hoffm-Narten 43 Anm. 30), pouru.bräßra- (fern. 

°rä-) mit zahlreicher Brüderschaft. - Abstraktum zu bhrätar 

Wack, Fs Kaegi 54 = KS 482, AiGr II 2,141, 705. 
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Bildungsverwandt gr. <ppärpa, cpp^tpri, <pdrpa (Frisk II 1039) 
"Bruderschaft, Geschlechtsgenossenschaft, Phratrie’; verdeutlicht 
in att. usw. (ppaipta, vgl. (ohne Erbzusammenhang) ep. bhrätrya- n. 
"Brüderschaft’ (~ pkt. bhacca- m. Schwestersohn, u.a. [Tu 9673]; 
schwerlich *bhrätra- in K4., Tu 9671). Wack, a.a.O. 54 f. = 482 f. 

BHRÄS; s. BHRÄJ. 

BHRI verletzen, versehren (RV 2,28,7 bhrinänti); Aor.-Konj. 
bhresate wird sich versehren (RV 7,20,6), davon bhresa- m. 
Verletzung, Schaden (Kälh +; HofTm, Fs Schubring 19ff = 
HofFmA 29 ff.). - Dard., vgl. kho. brenik stutzen, zurecht¬ 
schneiden, u.a. (AiGr, IG 63 [Lit.]; Tu 9687). - Iir., jav. 
pairibrmatjha du hast ringsum zugeschnitten (Vd 17,4; ebenda 
17,2 pairi.brfnarui 'se coupent*, Kel, Verbe 60,177), bröiOra- 
'Schneide* in bröiOrö.taeza- (s. Bthl, Wb. 973), chwaresm. 
m\ßn- rasieren, scheren (*bnna-\ khot. birr- schneiden, mp. 
brfn-, bridan, np. buridan abschneiden, oss. *lyynyn/celvinun 

scheren, usw. (Abaev II 48, KEWA II 532f., Bai, Dict 278b, 
Samadi 39, Emm, JRAS 1990, 7ff). - Idg. *bhriH> Präsens 
*bhri-n-(e)H° (s. iran. *brfna-) ~ *bhreiH 'abschneiden’, vgl. 
russ.-ksl. briti scheren, u.a. (WP II194, Pok 166, Rasmussen, 
Morphophon 102); näher an iir. *bhri-n-(a)H° werden air. 
bronnaid (Subj. -bria) 'injures, damages* (Camp, EC 19 [1982] 
151ff., H. Wagner, ZCPh 39 [1982] 83 ff.) und german. *brinna- 
= nhd. brennen (wenn *bhr'hn-H° „schneidenden, brennenden 
Schmerz verursachen", R. Lühr, MSS 35 [1976] 78) gezogen. 

Idg. *bhr(e)iH ist vielleicht Erweiterung einer Primärwurzel *bher 

jav. °bära- "Schneide’, o, II 277? — Reiche ältere Lit. in KEWA II 
533). - Unsicher vorved. *°bhriH- in äbhri-, o. I 94). 

bhrü- f. Braue, Augenbraue (RV +); siti-bhrü- (Kä{hA +) = 
°bhru- (TS +) 'mit weißen Brauen* (s. AiGr III197). - Mi., nu., 
dard., ni., kho. bru, waigali aci-brüu.a. 'Augenbraue*; Fort¬ 
setzer von *bhruv-u- (s.u.) > *bhrum-u- -+ bhram-u- 

(buddh. Skr.), pä. bhamu-, pj. bhaü, usw. (KEWA II 535, mit 
Lit.; Tu[Add] 9688; H. Hendriksen, Gs Morgenstieme 1 
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292ff.). - Iir., jav. bruuat.biiqm den Augenbrauen, buddh. 
sogd. ßr’wkh (*brü-kä-), mp. brüg,, np. abrü Augenbraue, 
sangleci vric dss. (*brü-ct-)y usw. (s. Abaev II 406, Morg, 
Shughni 85, Bai, Dict 316b, Hendriksen, a.a.O.; s.u.). - Idg. 
*bhruH- (*h3bhruH-‘?), gr. öcppoc f. Augenbraue, ae. brü, lit. 
bruvis, aksl. brbvb f. 'Braue’ (balt.-slav. *brü-sy *bruu-m)y u.a.; 
WPII206f., Pok 172 f., Szem, Fs Pagliaro III 233fT. = ScrMin 
1364fT, Schi, IF 72 (1967) 241, Frisk II 454 (mit Lit.), Chan- 

traine 843a, D. A. Ringe, Jr, Spr 34 (1988-90) 74, Pet, Fs Rix 

398 Anm. 105. 

Grundform wohl *bhruH-\ ein Ansatz *h}bhrüH- (so Bee, Dev 56, 
171, Rix, Gramm 71; s. auch die Lit. bei Lindeman, TrRepr 68) ist 
nicht zu sichern. Aus dem kleinen Wortkörper von *bhruH- erklären 
sich die einzelsprachlichen Abweichungen, z. B. im Indoar. (*bhrvv-u- 
> *bhrumu-y bhramu-) und Iran. (*bruu-at*brü-kä-r *brii-ci-)\ ebenso 
sekundär sind Vokalyorschläge, wie in np. a-brü, serbokroat. ö-brva 

u.a., wozu richtig Szem, a.a.O. 234 = 1365 (auch gr. 6-? Anders 
Szem, a.a.O. 234ff. = 1365ff. [mit älterer Lit.], E. P. Hamp, MSS 
40 [1981] 49 ff). 

Wörter der JüS wie bhrkuii-, bhrakutibhrükuti- f. u.a. 'Stim- 
runzeln, Zusammenziehen der Brauen’ sind ohne Aussagewert für 
das Erbwort bhrus. KEWA II 517 (mit Lit.), Tu 9575. 

bhrünä- n, Leibesfrucht, Embryo (RV 10,155,2); bhrüna-hdn- 

(f. °ghni-) eine Leibesfrucht tötend, abtreibend (AV +), 
bhrüna-hatyä- f. Tötung einer Leibesfrucht (AVP +). - Mi., 
hi., pkt. bhüna- m. Embryo, u.a. (Tu 9689). - Nicht sicher 
gedeutet. 

Am ehesten zu lett. braüna 'Schorf, Grind, Schlangenbalg’, Plur. 
'im Nest verbliebene Eierschalen; der „Helm" (= ein Stück der 
Eihaut), mit dem manche Kinder geboren werden’, öech. bmka 
'Kindsfell’; bh° hätte ursprünglich die gesprengte Eihaut (die beim 
Auskriechen nachgelassene Hülle) bezeichnet (W. Schulze, KZ 50 
[1922] 259 = KS 216). Es ließe sich weiter an *bhruH-nö- 'gesprengt, 
aufgebrochen’ od. dgl. denken (s. lit. br[i]äuüs 'gewaltsam ein- 
dringen’ u.a.; vgl. Pok 169, mit Lit.; B. Vine, KZ 98 [1985] 68). 

Ansprechend scheint auch Verbindung mit gr. epßpuov n. 'Neu¬ 
geborenes, Leibesfrucht, Embryo’, ßpuco 'sprosse’; doch kann der 
ved. M-Anlaut nicht zufriedenstellend erklärt werden (s. die Lit. in 
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AiGr l2 Nachtr 65, KEWA II 534). - Referat weiterer Spekulatio¬ 
nen in KEWA, a.a.0. 

bhresate, bhresa-, s. BHRL 

BHLASy s. BHRÄJ. 

M 

mä- Stamm der obliquen Kasus des Personalpronomens der 

1. Person Singular (heteroklitisch mit ahdm): AkkSg mämy 

InstrSg mdyäy DatSg mahyam (s.u.), AblSg mdty GenSg mamay 

LokSg mäyiy enklit. AkkSg mäy GenDatSg me (RV +; AiGr 
III 457ff., 473 ff). - Mi., dard., ni., pä. mam, mayä, mayhamy 

mamay usw. (Tu[Add] 9691, HinMi 158, mit Lit.). - Iir., aav. 

AblSg maty enklit. AkkSg mäy GenDatSg möi (Kel-Pir II 207f., 

Bee, Gramm 137; zu weiterem s.u.); jav. AkkSg mqmy enklit. 

mäy GenDatSg me (u.a.; s.u.); ap. AkkSg mämy AblSg °ma 

Von mir’, enklit. AkkSg °mäy GenSg °maiy (Schm, CompLI 
74; s.u.); chwaresm. m9 ‘mich’, my 'mir, meiner’ (u.a.), khot. 
enklit. mä 'mir’, sogd. -myy mp. np. -m\ usw. (s. Gersh, Gramm 
202, Nyb, ManP II 122a, 279, W. Sundermann, CompLI 156f. 
[mit Lit.], Humb, CompLI 198, Emm, CompLI 220). - Idg. 
*me-y vgl. gr. epe, enklit. pe 'mich’, poi 'mir, meiner’, lat. me 

(alt med) 'mich, mit mir’, mihi 'mir’, got. mi-k = nhd. michy 

aksl. m$ 'mich*, usw.; WH II 84f., Frisk I 504, Schmidt, Pers 
48 ff, Seebold, Pers 34f., Szem, Einführung3 226ff, Lehmann 
254af. (jeweils mit Lit.). 

Der Stamm ist im AkkSg nicht weiter charakterisiert, da die Oppo¬ 
sition zu *eg° 'ich’ genügte (gr. pe, ved. mä). Die übrigen Kasus 
zeigen eigentümliche, archaisch wirkende Endungen bzw. Abstu¬ 
fungen (wie mahya[m] < *me-gH-{e]-i0 [lat. mihi]y s.u.; mdt ~ alat. 
AblSg med; enklit. me < *moiy gr. poi); doch sind „... die idg. Para¬ 
digmen ... nicht für alle Stellen eindeutig zu rekonstruieren“; 
„... schon für die späte Grundsprache [ist] mit Allomorphen zu 
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rechnen- (Rix, Gramm 177). - Hier sind nur die Fälle zu erörtern, in 
denen schon die iir. Sprachen nicht voll übereinstimmen: 

1. DatSg mähyam (mehrmals mdhya [pä. mayha], AiGr 111 459, 
HinMi 158) gegenüber *mabia(h) im Iran, (aav. maibiiäy maibiiö 

usw.); ein dem ved. mähya(m) entsprechendes *mazia(m) setzt waxi 
maz (Obliquusform der 1. Person Singular) fort (Morg, NTS 13 
[1945] 233, Schmidt, a.a.0. 65, Skj, CompLI 375). - Iran. *mabia(h) 

ist nach *tabia(h) 'dir* (aav. taibiiö u.a., ~ ved. tübhya[m\y o. I 682) 
umgebildet (Schmidt, a.a.0. 66, Bee, Gramm 137); idg. *me-gh-(e)i° 

im Indoar. und Waxi ist die Erbform (~ lat. mihi u.a., s.o.; zuletzt 
E. P. Hamp, PPsPronAn 147 IT.). 

2. GenSg mdma gegenüber *mana im gesamten Iranischen (aav. 
mä.nä (HumbElf Skj, Gä II214], jav. manay ap. manäy oss. mcen usw.; 
khot. mamä 'mir, meiner’ ist schwerlich mit mdma ursprungsgleich, 
s. Emm, CompLI 220), das mit aksl. mene urverwandt ist; wahrschein¬ 
lich ist mdma durch Assimilation aus *mdna entwickelt (Schmidt, 
a.a.O. 87). 

3. LokSg mäyi ist ohne iran. Gegenstück (anders Kel-Pir II 43,208; 
doch s. zu aav. möi [Y 45,5] HumbElfSkj, Gä II 168); mäyi gegen¬ 
über tvi der 2. Person ist alt (Deb, Kjrat 1 [1956] 40, mit Lit.). 

Vgl. die Ableitungen mävant- fmir gleich, meinesgleichen’ (RV) 
= aav. mauuant- dss. (Bee, Gramm 45); mäkina- rmein’ (RV 8,27,8; 
vgl. AiGr II 2,432, Schmidt, a.a.O. 86 [s. bes. zu mäki]); die Kompp. 
mit mdt° (< AblSg, AiGr III 438?) wie RV mdt-krta- von mir getan, 
mät-sakhäNomSg mich zum Genossen habend, u.a.; RV madrydnc-, 
madriky madtyadrik zu mir hin (vgl. AiGr II 2,154, III231,443; o. 1295, 
618); früheste Ableitungen fußen auf dem GenSg mämay so RV 
mdmaka- 'meine Wenigkeit’ (GeRV I 35, ad 1,31,1 led; I 41), RV + 
mämakd- 'mein* (auch mi., dard.. Tu 10056), JB mamatvin- 'für sich 
begehrend* (AiGr III 442; Schmidt, a.a.O. 86). - Umstritten sind RV 
4,18,8.9 mdmat und RV 6,10,2 mamätä. Wahrscheinlich ist mdmat als 
'um meinetwillen’ aufzufassen und eine Augenblicksbildung aus 
mdma und mdt (GeRV 1442, ad 8a, mit Lit. [anders Grassm, PW, pw]; 
Fortsetzer [?] im Mi., s. TuAdd 9859a); mamätä wird als N. pr. auf¬ 
gefaßt (GeRV II 102, Renou, EVP 13 [1964] 43), doch hat man den 
RV-Beleg auch nach ep. + mamatä- f. 'Selbstsucht, Eigennutz* über¬ 
setzt (s. Old, Not I 373, GeRV, a.a.O.). 

Die Ableitung auf edrs-a- (o. I 706), mä-drs(a)- 'mir ähnlich’, ist 
eine erst in der JüS belegte Neubildung (AiGr III 436). 

Fraglich ist Verwandtschaft mit ich-deiklischem ama-2y s. AiGr 
III 493 f., o. I 95! 

mamscatüs. märhscatü-. 
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MAMH spenden, schenken (RV [mämhate, mämhamäna-] +; 

jünger auch Akt., Goto 233), mamhäy0 spenden, anvertrauen 
(RV +), mamhayäd-rayi- Reichtum (immer wieder) schen¬ 
kend (RV; wohl iterativ [oder kausativ?], s. Goto 234, mit 
Anm. 509); Perf. mämahe, mämahänä- u.a. (RV +; Goto 234 
Anm. 511); mämhiyas- reichlicher gebend (RV), mämhistha- 

sehr freigiebig (RV), mathhänä- f. Gabe, Geschenk (RV [4,1,6; 
5,16,4]), mamhänä InstrSg mit Großzügigkeit, reichlich (RV), 
mamhayü- freigiebig (RV). - Iir., aav. mqzä.raii- (InstrSg °iiä) 

Reichtum spendend (~ RV mamhayäd-rayi-, vgl. ved. man- 

däd-vira- ~ mandayäd-vfra-, Goto 234 Anm. 510; Humb, 
MSS 42 [1961] 58f, Kel-Pir II 287), mqzä.xsaOra- Herrscher¬ 

kraft gewährend (HumbElfSkj, Gä II 142, 212). 

Die Gleichung marfih-a° = aav, *mqza° erweist Wurzelausgang auf 
Palatal; mit maghä- kann also kein etymologischer Zusammenhang 
bestehen (Texlfiguren wie mamhate maghdm, mämhistham ,.. 
maghönäm zeigen nur, daß die ved. Sprachgemeinschaft MA{Jif]H 
und maghä- als verwandt empfunden hat). Eine umfänglichere Fach¬ 
literatur bemüht sich um das Verhältnis von MAMH zu MAH 'zu¬ 
stande bringen’ und mah° 'groß’ (s.u. m aha nt-). Vgl. zu Älterem 
KEWA II 538; Renou, EVP 12 (1964) 96, 16 (1967) 140, s. Joachim 
117 ff, Jamison, -äya- 130f. (dazu T. Goto, I1J31 [1988] 312), S. Broc- 
quet, BEI 4 (1986) 215fT, WZKS 36 (1992) 5ff., GiovSludio I 305f. 
(mit reicher Lit.). 

mäkaka-, nur AV 8,6,12 °kän: Unklar. 

Vielleicht Name (oder Epitheton) bestimmter gespenstischer 
Wesen (s. zur AV-Stelle [8,6,11-12] o. I 360). - Referat älterer Vor¬ 
schläge in KEWA II 538f; wirre Kombinationen bei Bai, Fs Gonda 
41ff. (s. auch Dict 339b, JRAS 1982, 10fl). 

mäkara- m. Krokodil (YV +; J. Ph. Vogel, BSOAS 20 [1957] 
561ff., E. Semeka-Pankratov, Semiotica 49 [1984] 191fT). - 
Mi., singh., pä. makara- m. ‘sea-monster’ (Tu 9692 [dort zu 
hi. magar 'Krokodil’ u.a.]). - Unklar; Fremdwort? 

Vielleicht mit nakra- aus nicht-idg. (dravid.) Quelle; s.o. II 3 
(mit Lit.). - Referat unbrauchbarer Vorschläge in KEWA II 539f. 
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mäks- (f.?) Fliege (oder Biene), RV 4,45,4 und 7,32,2 NomPl 
mäks-ah; mäksä- f. dss. (RV, AV +), mäksikä- f. Fliege, Biene 
(RV+; Renou, EVP 16 [1967] 36; s.u.). - Mi., nu., dard., ni., pä. 
makkhikä-, pkt. macchi- f. Fliege, usw. (Tu 9696 [mit Ver¬ 
weisen]; TuAdd 9696, 9989). - lir., jav. maxsi- f. Fliege, sogd. 
mwxsk- Moskito, yidgha maxse dss., u.a. (Bai, Dict 328b, S-W, 
CompLl 181). - Von iir. *maks- ist finn.-ugr. *mekse ‘Biene’ 
(finn. mehi-läinen, erza-mordwin. meks, mäks, u.a.) nicht zu 
trennen (Schi, Wn 36, mit Lit.; Joki 28lf., Redei, Sprachk 45, 

UEW 271). 

Zu Argumenten für finn.-ugr. Herkunft von iir. *maks- (prä-iir. 
*meks-) s. Schi, a.a.O.; zumeist, und glaubhafter, wird finn.-ugr. 
*mekse aus prä-iir. *meks- hergeleitet, s. Joki, a.a.O., neuerdings 
Katz, Habilschr 282, KoivEvidenz 78 Anm. 43,86. Zu Versuchen, iir. 
+maks- an weiteres idg. Material anzuschließen, s. die Lit. in KEWA 
II 541f., III 772, ferner Schi, a.a.O., Camp, CampMat 40fT. 

Nach Thi, KZ 79 (1965) 221 Anm. 2 = KS 224 Anm. 2 bedeutet 
mäks- usw. stets ‘Fliege’, nicht ‘Biene* (dagegen Bur, Kxat 21 [1976] 
66). Thi*s Verbindung des Wortes Für ‘Fliege’ mit pä. makkh- ‘be¬ 
schmieren, beschmutzen* setzt dessen Herkunft aus einem iir. Ver¬ 
bum *maks- voraus (dagegen Bur, a.a.O., Tu[Add] 10379). 

Über Versuche der Verknüpfung mit masäka- s.d. 

maksü Adv. rasch, bald, schnell, eilend (RV), maksubhih mit 
schnellen [Rossen] (RV 8,26,6; s. AiGr III 3,162); maksu-javas- 

tama- raschest herbeieilend (RV 6,45,14), maksu-tama- pünkt- 
lichst, allernächst (RV), maksüyii- schnell, eilend (RV 7,74,4); 

maksum-gamä- (fern. °mä) schnell herbeieilend, rasch kom¬ 
mend (RV 8,22,16 [ö/i-, s.u.]; zu °um° s. die Lit. in KEWA II 
542 Anm. *); manksu rasch, schnell, direkt (kl.). - Apabhr. 
mathchu-du schnell, gleich (s. Tagare 429, Berger, Probl 81). - 
Iir., aav. mosu(-cä) '(und) bald' (Y 53,8), jav. mosu bald (z.B. 
in Yt 5,63 mosu., Jasa auuarjhe 'bald ... komm zur Hilfe’ [o. 
1580, mit Lit.] ~ RV maksum-gamä- ü(i-). - Idg. *moks° (s.u.), 
vgl. lat. moxy mkymr. moch ‘bald’. 

WH II117 (mit Lit.), Ernout-Meillet 417a, Vendryes M-65; B. Cop, 
Ling 11 (1971) 40; V. Pisani, Orpheus [Catania] N. S. 1,1 (1980) 115f. 
(It. IC 27a, Nr. 644), F. Bader, BSL 77 (1982) 139, A. Ancillolti, Studi 
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di indoeuropeistica (Perugia 1983) 39fT. (lt. IC 32a, Nr. 60.5). - Ver¬ 
suche, iir. *macsu, lat. mox (< *moxut Sommer-Pfister 121?) usw. zu 
analysieren, sind eo ipso verfehlt, wenn sie von idg. *-g*s- ausgehen 
(dagegen av. AiGr I 134f., 239, Kel, CompLl 43). 

Von der Kurzform eines als N. pr. verwendeten m'-Kompositums 
(s. maksu- m. N. pr., AitÄr-Komm.) stammt das Patronymikon 
mäksavya- (m. Name eines Lehrers, AitAr). 

makha- Benennung verschiedener Götter; auch von Menschen 
(RV +; ferner in d-dur-makha- RV 8,75,14, järaydn-makha- 

RV 10,172,2, sü-makha- RV); *makhas-, vgl. sddma-makhas- 

(RV 1,18,9), makhas-yä-se (RV 9,61,27), makhas-ya-te (RV 
9,101,5), makhas-ydnt- (RV 3,31,7), makhas-yü- (RV[-Kh]). - 
Eine einmütige Interpretation der Belege von makha- usw. 
scheint nicht möglich (s. Old, Not I 16). 

An einigen Stellen wird 'Krieger, Kämpfer’ vermutet (so Renou, 
EVP 16 [1967] 20; an anderen 'freigebig': bewußter Doppelsinn 
[Renou, a.a.O.]?); ebenso 'kämpfen’ für makhas-y0 (Renou, EVP 8 
[1961] 91; daneben 'sich freigebig zeigen’, s. ferner Renou, EVP 
13 [1964] 157, 14 [1965] 71, 15 [1966] 47, GeRV zu den Stellen [in 
zwei RV-Belegen (und später) makha- m. N. pr.; vgl. auch Renou, 
EVP 9 (1961) 113, mit Lit, KEWAII543]). Auf primärem 'Kämpfer, 
kämpfen* beruht die alte Zusammenstellung mit gr. 'kämpfe’, 
MaxcK»>v m. N. pr. (Lit. in KEWA, a.a.O., Chantraine 674a; Bai, 
Fs Gonda 43f., G. Dunkel, JIES 7 [1979] 259, C. Ross, Linguistics 
in Belgium 8 [1985] 125 ff. [s. IC 31a, Nr. 661]) sowie die Erwägung 
dravid. Ursprungs bei Parpola, Sky-Garment 119; unter dem Bedeu¬ 
tungsansatz 'freigebig sein’ wurde makha- mit maghd- verknüpft 
(s. AiGr I2 Nachtr 69, Renou, EVP 4 [1958] 62, 8 [1961] 69, KEWA, 
a.a.O.), unter einer Übersetzung 'munter, ausgelassen’ mit gr. pdx2.oc 
'geil* (Lit. in KEWA, a.a.O.; Frisk II187; noch anders Bur, Skr 196). - 
Über fragliche iran. Anschlüsse vgl. Bai, a.a.O. 44,45; s. Hinz, NÜ120. 

YV + makha- m. 'Opfer’ ist eine innervedische semantische Ent¬ 
wicklung (s. L. Renou, JA 1939, 376f., EVP 4, a.a.O.; Tu 9937). 

maganda- s. prdmaganda-. 

magundi- f., nur AV 2,14,2 °yds: Name oder Bezeichnung der 
Mutter gewisser Dämoninnen. - Unklar. 

Zu einem wertlosen Deutungsvorschlag s. KEWA II 545. 
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maghä- n. Gabe, Geschenk, Lohn, Reichtum, Wohlstand (RV +), 
maghä-tii- f.# magha-deya- n. das Geben von Geschenken 
(RV); maghä-van(t)- freigebig, m. Geber, Opferer, Darbringer, 
Benennung Indras (RV + [maghä-vän-am, maghavan, maghön- 

as u.a.; maghä-vad-bhyas, °vat-su u.a.; zur Verteilung der 
Stämme s. AiGr III 264ff., 270, 277ff; s. auch Sha 222, Kur, 
AkzAbl 317 Anm. 18), maghona- n. Freigebigkeit, dem Frei¬ 
gebigen eigen, Eigenschaft des Freigebigen (RV). - Pä. 
maghavä m. Name des Sakka (Malalasekera II 406,957), pkt. 
maghavan- m. N. pr. (Mehta-Chandra-Malvania 542). - Iir., 
aav. maga- n. (s.u.) wohl 'Darbringung, Opfer, Opfergabe’, 
magauuan- m. wohl 'Opferer*. 

Vgl. HumbElfSkj, Gä II 44, Kel-Pir II 278, H.-P. Schmidt, Cama- 
OlCongrPr 220ff. (mit Lit.); maga- m. (Y 53,7) weicht semantisch 
ab (s. auch HumbElfSkj, a.a.O. 246) und ist vielleicht (?) ein anderes 
Wort (— jav. maya- ‘Loch’; Kel-Pir III 272, doch s. Schmidt, a.a.O. 
228f.). Die meisten sonstigen Übersetzungsvorschläge für aav. maga- 
(Y 46,14 u.a., s.u.) fuhren letztlich auf ein mit ved. maghä- identi¬ 
sches Wort für „*Gabe, Reichtum“ zurück (s. die Lit. in KEWAII546, 
III 772, Schmidt, a.a.O. 220ff., Flattery-Schwartz, Haoma 105). - 
Etymologisch kann maghä- nicht mit MAfifH zusammengehören; 
aav. mimayia- 'zu spenden versuchend’ gehört wohl als rezente 
Bildung zu maghä- (*mi-mgM-s-a-) oder zeigt eine Kontamination 
aus *magh- und *man]* (~ved. mämhate maghäm, o. II286), s. Humb¬ 
ElfSkj, a.a.0. 172f., Kel-Pir II 288. - Die idg. Quelle von iir. *maghä- 
liegt vermutlich in *magh 'Macht haben, reich sein, besitzen* vor 
(got. mag kann, vermag, mahts Kraft, Macht, aksl. mogg kann, usw.; 
vgl. Kli, Altarm Verbum 137 Anm. 1, Lehmann 239b, mit Lit., 
SzemLatW 30; s. auch MAH)\ Schmidt, a.a.O. 23 lf. 

Eine Reihe von phraseologischen Übereinstimmungen bekräftigt 
die Ursprungsgleichheit von ved. maghä- und aav. maga- (geleugnet 
von Ins, Ga 157 und Früheren; s. Schmidt, a.a.O. 220f.): Y 46,13-14 
rädarjhä... mazöi magäi ~ RV 1,122,8 mähimaghasya rädhas* Y 51, 
15 mizdsm... magauuabiiöRV 2,33,14 maghävadbhyas... midhvas; 
Y 51,16 magahiiä ... nqsa[ ~ RV 1,151,9 nänasur maghäm (usw.; 
Schmidt, a.a.O. 233ff, s. auch Kel-Pir III 261, Schlerath II 166af. 
[zu Y 33,7 magaonö ... rätaiiö ~ RV 1,11,3 rätäyas ... maghäm]). 

IAV *magha- 'Gabe* wird in hurr. maka-nni 'Gabe* von einem 
Teil der Forschung angenommen, von einem anderen bestritten (s. 
die Lit. in KEWA III 772; M. O’Connor, JAOS 109 [1989) 29f.). 

Hierher (?) maghä- f. Name eines Sternbildes (AV + (~ RV 10, 
85,13 aghä-1]), mäghä- m. ein Winter-Monat (Br +), pkt. mäha- 
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m. ein Winter-Monat (u.a., Tu[Add] 9993); zu beachten Zimmer- 
AiL 355, MK110, WhiLanm 742, GeRV III 269, ad 13c (volksetymo¬ 
logische Umgestaltung von RV aghä-l\ Scherer, Gestimnamen 
151, 156. 

mankila- m. N. pr. (BauSS; CalBaudhSS III 17). - Unklar. 

Zu diversen Varianten in Sü-Belegen (manktra-, mangfra-, man- 
dira-) s. Sha 222f., mit Lit. - Nicht-aia. nach Welze 119. 

manku-y nur SB 5,5,4,11, etwa 'schwankend, taumelnd’. - Unklar. 

Unter den Vorschlägen idg. Anschlüsse ist der an lit. menkas 
"gering, klein’ usw. (Fraenkel 436b, mit Lit.) nicht so unwahrschein¬ 
lich wie der an ein *menketwa "kneten’ (s. die Lit. bei Frisk II181). - 
Nach Bur, BSOAS 12 (1948) 388 bedeutet der SB-Beleg vielmehr "be¬ 
stürzt, betäubt’; das ermöglicht Anschluß an jüngeres Sprachgut wie 
buddh. mankumangumadgu- "aus der Fassung gebracht, be¬ 
schämt’, pä. manku- "bestürzt’, buddh. durmanku- 'ohne Reue’ (s. 
Edg, Dict 267a, 414a, Tu 9704). Herleitung von mankü- usw. aus 
dem Dravid. (Bur, a.a.O., Skr 384, DED2 421b) bleibt fragwürdig 
(s. auch KuiAiyans 67 f.). 

mahgala- n. Glück, Seligkeit, gutes Omen (RV [ä-dur-mangala- 

(fem. °lh) kein Unglück bringend, RV + su-mangdla- (fern. 
°gali~) Glück bringend], Br + [AiGr II 2,218]); mangafya- Glück 
verheißend (MS [mängafyä°]y Kaus +, AiGr II 2,822), sumari- 

gafya- gutes Glück habend (RV-Kh; s. Sha 311). - Mi., dard., 
ni., pä. mangala- glückbringend, n. gutes Omen, usw. (Tu 
9706 [mit Verweisen]). - Iir. ? Erwägung eines aav. *mängara-= 

m° bei HumbEIfSkj, Gä II 21 (doch ist Y 28,4 m§n\g]gaire 

wohl anders aufzufassen, HumbEIfSkj, a.a.O., Kel-Pir III22); 
aav. mimayza- ist nicht auf ein *mang 'verherrlichen (?)’ zu 
beziehen, s. vielmehr o. II289; über iran. Wörter für 'Betrug’ 
s.u. - Ohne sichere Deutung. 

Man stellt mc zu einem *meng "schwindelhaft verschönern’ (Pok 
731) in gr. \xayyavov n. "Zaubermittel, Trugmittel’, mir. meng Trug, 
List’ (vgl. die Lit. bei Frisk II 155, Chantraine 656b); dazu werden 
iran. Wörter wie np. mang, oss. mcengfmangce "Betrug’ u.a. gezogen 
(s. Flattery-Schwartz, Haoma 128). Aus semantischen Gründen ist 
der Anschluß von m° wenig ansprechend (vgl. KEWAII548, mit wei¬ 
terer Lit.), 
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mangira-, s. mankila 

macakacätani- f. eine bestimmte Pflanze (SGrSü 1,23 [v.l. me- 

caka0]). - Unklar; s. käkätani-, o. I 335 (AiGr II 2,269). 

MAJJuntersinken, untertauchen (RV [mdjjanti] +; s. Goto 234), 
Fut. manksyati (Br +); magna- gesunken, untergetauchl 
(MS +; AiGr II 2,729); majjäy0 sinken lassen, untergehen 
lassen, zerstören (Br +); majjana- n. das Sinken, Untertauchen 
(SrSü +), majjqyitdr- einer, der sinken läßt (SB). - Mi., dard., 
ni., pkt. majjai sinkt, um-magga-, um-mugga- gesunken, usw. 
(Tu S. 555b, s. v. MAJJ; TuAdd 2110,9711; Berger, Probl 60). - 
Idg. *mesg, Präs. *mesg-e-ti, lat. mergit taucht, taucht ein, ver¬ 
senkt, e-mergit taucht empor, vgl. lit. mazgöti, lett. mazgät 

waschen; WH II 76f., Fraenkel 421b, KEWA II 549 (jeweils 
mit Lit.), Goto 234f. 

Über madgü- s. bes. - Zu SrSü °maksant- (— °majjant- in Parallel¬ 
texten) vgl. AiGr l2 Nachtr 151, Goto 234 Anm, 512, mit Lit. („Wie 
diese Form ... zustande kam, ist unklar ...“).- S. ved. nirmaj(ä)-, 
wenn (??) 'Schwemme'; o. II 45. - Ansatz der indischen Tradition 
masjC); dazu AiGr I 162, Goto 235 Anm. 513 (mit Lit.). 

Nicht von M° zu trennen ist die Sippe von Ural. *moske- Väschen’ 
(estn. moskeungar. mos- u.a.); vgl. (mit verschiedenartigen Inter¬ 
pretationen) Joki 286f. (mit Lit.), R6dei, Sprachk 40, UEW 289, 
Kort!, MSS 50 (1989) 82, KoivEvidenz 30,113. 

mqjjän- m. Mark (des Knochens, der Pflanze) [RV +], majjä- f. 
dss. (SB +); a-majjdka- ohne Mark (TS), majjanvänt- mit Mark 
versehen (TS). - Mi., (nu.-)dard., ni., pkt. majjä-, pä. minjä- f. 
Mark, usw. (Tu[Add] 9712, mit Lit.; s.u.). - Iir., vgl.jav. mazga- 

Mark, Gehirn, mazgauuant- mit Mark versehen, khot. mäjsä, 

mp. mazg., np. mayz, baluci mazg Mark, u.a. (Morg, Shughni 
46b, Bai, Dict 332a). - Idg. *mosgh- (s.u.), ahd. marg, marc, ae. 
mearg u.a. 'Mark’, altruss, mozgb Mark, russ. mozg u.a. Gehirn. 

Der -/z-Stamm von ved. majjdn- erinnert an Bildungen wie apreuß. 
mosgeno Mark (Fraenkel 427a), lit. smägenes Mark, Knochenmark, 
Gehirn (s. Fraenkel 837af.), aksl. mozdanb mit Mark angefiillt (*moz- 
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genh, Vasmer II146); nach F. Specht, KZ 59 (1932) 245 f. sind solche 
-/?-Formen überall sekundär (s. auch AiGr II 2,179, Lubotsky, System 
110; Kur, AkzAbl 266 Anm. 15; entgegengesetzt PorzigGliederung 
211). Gegenüber *mosgk(o)- (> ahd. marg usw.) fällt ved. -jj- (statt 
*-jjh~) auf; verschiedene Erklärungsversuche referiert KEWA II550. 
Nach Ted, Lg 19 (1943) 15 ist *-jjh- noch in ni. Sprachen erhalten; 
ved. majj0 stehe für *mhajja,y aus *mh~ erklärten sich ni. Formen wie 
hi. bhejä m. ‘Mark* usw. [Berechtigte Reserve bei Tu 9712]. - Zu 
beachten VWindTokh I 293. 

Kombinationen zum Etymon von idg. 'Mark' bei Vasmer, 
a.a.O., Fraenkel 427af. (s, KEWA, a.a.O.). - Über mastrhan-, 
mastiska- s.d. 

majman- (m.? [AiGr II 2,765f.]), nur InstrSg majmänä (RV), 
LokSg mqjmäni (AV 13,1,14.37 [wenn nicht für °nä9 PW, 
pw]), - Die glaubhafteste Übersetzung von majmänä liegt im 
Bereich von 'durch Größe, mit Größe, mit Kraft, mit Macht*. 

Vgl. die Lit. in KEWA II 550f.; Renou, EVP 7 (1960) 82, 10 
(1962) 64, G. Schmidt, KZ 87 (1973) 56, Wennerberg I 145f. In 
dieser Übersetzung ist mqj° gewiß mit mah° 'groß’ (s. mahant-) zu 
verbinden, wobei < *megh2-m0 ein lautgesetzlicher Vorgang 
sein dürfte (s. Mh, LI 139 Anm. 174); maj° ist kein Zeugnis für un- 
erweitertes *meg- oder für eine Abstraktion aus *meg-Ehr Q> *maj-ä- 
neben analogischem mahas. KEWA II550). - Völlig entbehrlich ist 
die Annahme einer aia. Wurzel *maj 'to handle violently*, die in 
den unverwendbaren äna^ Aeyopeva kharamqjrä- (o. I 447f.) und 
nirmaj(ä)~ (o. II 45) vorliegen soll; dazu werden angebliche Fort¬ 
setzer von iran. *maz gestellt (Bai, BSOAS 21 [1958] 522 ft, Dict 
375b; doch s. Emm[Sk] 1111, mit Lit.). 

manjisthä- f. Rubia cordifolia, eine Pflanze, die Farbstoff lie¬ 
fert (Är, Sü +; Syed, Flora 485ff.); mänjistha- rot wie m°y mit 
m° gefärbt (GfSü +). - Mi., ni., pä. manjetthi- f. der ma-Baum, 

u.a. (Tu[Add] 9718). - Nicht klar. 

Ep. manjistha- 'hellrot, mö-rof steht wohl für mä° (PW, pw) und 
ist dann nicht Superlativ von manju- 'schön, lieblich, reizend* (ep. +; 
s. KEWA II 553), der im zufällig (?) früher belegten Pflanzennamen 
substantiviert worden sei (s. AiGr II 2,450,465). - Ein Fremdwort 
bleibt möglich; Hinweis auf Dravidisches bei S. M. Katre in TuAdd, 
a.a.O. 
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mataci- f., nur in ChU 1,10,1 matacf-hata- 'von nt° heimgesucht1; 
wohl 'Heuschrecke1 (nach anderen 'Hagel, Steinregen1). 

Die Übersetzung ‘Heuschrecke’ (s. G. A. Jacob, JRAS 1911, 510) 
läßt m0 mit anküngenden Wortsippen für 'Heuschrecke’ im Dravid. 
(zuletzt DED1 432b), im Iran. (jav. maöaxäoss. mcetyx usw.; Lit. 
bei Abaev II108) und im Bereich europäischer „Wanderwörter“ ver¬ 
binden; reiche Lit. in KEWA II 553f., 554 Anm. *, **, III 773. Ein¬ 
deutige Schlüsse sind aus diesem Material nicht zu ziehen („Kultur- 
wort-Wanderung unbestimmter Richtung“ [KEWA II 554]?). 

matüsikäs. madüsikä-. 

matmatä- m. ein bestimmter Dämon (AV). - Wohl eine „wieder¬ 
holende" lautnachahmende (oder lautsymbolische) Bildung; 
Hoffin, IF 60 (1952) 255 = HoffmA 36. 

madüsikä- f. ein für die Ehe untaugliches Mädchen (ÄpGS 3,11; 

v.I. mat°, mand°y ma[n]dh° [s. auch Schmidt, Nachtr 288b]). - 
Nicht klar. 

Zu den Begründungen der Ehe-Untauglichkeit (z.B. 'zwergen¬ 
haft1, 'mit dürren [oder verkümmerten] Gliedern’ u.a.) vgl. Winter¬ 
nitz, Hochzeitsrituell 34 (der ma[n]dü° 'froschhäutig, mit rauher 
Haut’ [vgl. mandüka-] erwägt). - S. auch Tu 9723.6. 

mani- m. am Hals getragener Schmuck (RV +; ZimmerAiL 263, 
MK II 119f.), mani-grivä- Schmuck am Hals tragend (RV 
1,122,14). - LAV *mani- (s.u.) in hurr.-akkad. mani-nnu ein 
Halsschmuck (Mh, Mythos 16 und Anm. 25 = AKS 53 und 
Anm. 25; Tischler II I21fF. [jeweils mit Lit.]). - Mi., dard., ni., 
pä, mani- m. Juwel, usw. (Tu 9731 [mit Verweisen]). - lir., 
jav. zarznu-maini- mit goldenem Halsschmuck, Beiwort des 
Geiers (~ RV 1,33,8 hiranyena maruhä), mp. np. däl-man 

Lämmergeier, Adler, u.a. (Mh, Gs Güntert 289 = AKS 163, 
Frisk III 149, Chantraine 665a, Hinz, NÜ 63). - lir. *mani- 

p> ved. mam\ Mh, a.a.O. [mit Lit.]) < idg. *monh2-i- (~ 

*moneh2- f. 'Hals1, ahd. mana 'Mähne1 usw.; Schi bei Mh, 
a.a.O. 290 Anm. 13 = 164 Anm. 13, Lubotsky, System 32, 54 
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Anm. 13 [s. manä, mdnyä-]), vgl. lat. monfle Halsband, an. 
men, ae. mene Halsgeschmeide, aksl. monisto Halsschmuck, 
u.a. 

Mh, a.a.O. 289 = 163, mit Lit. - Referat verfehlter Deutungen 
(aus dem Idg. bzw. aus Fremdquellen) in KE WA II 557; s. auch 
Gonda, Ol 216f. 

mantäy°, nur in TB 2,3,9,9 °äyet. - Unklar. 

Nach Komm. 'sich wie ein Vermittler benehmen’ (~ Br + man- 
tray° ‘sich beraten, jemandem raten’??). 

manda- m. n. die obenauf schwimmenden fettesten Teile von 
Milch und Butter, Rahm (Käth +), manda-pa- Rahm (oder 
Reisschleim, die Blume des Weines) schlürfend (KätfiGfSü, 
kl.). - Mi., (nu.-)dard., ni., pä. manda- m. Rahm, Schaum, usw. 
(Tu[Add] 9735). - Nicht klar. 

Wohl mi. oder nicht-idg. Ursprungs. Referat mehrerer Vorschläge 
in KEWA II 559f. 

Über nau-mandd- s.u. mdndala 

mandacaravats.u. mdndala 

mdndala- n. Scheibe, Kreis, Umkreis, Ring (Br +), mandalestakä- 

f. ein runder Backstein (TS +), pari-mandalä- rund (Käth +; 
AiGr II 1,284). - Mi., dard., ni., pä. mandala- m. Kreis, Scheibe, 
usw. (Tu 9742 (mit Verweisen]). - Umstritten. 

Wohl auf mmanda- 'Rundung, Kreis’ aufbauend, vgl. SB + nau- 
mandd- n. (Du.), wenn 'Rundung, gewölbte Seitenwand des Schilfes’ 
(Hoffm, Diss 390f.; s. KEWAII 557f., III773), BauSS mandacaravat, 
wenn ‘wie im Kreise gehend’ (HofTm, Diss 392 ff. (anderes in KEWA 
II 5571); HofTm, a.a.O. 390, AiGr II 2,865. 

Die Herkunft von +manda-lmdndala- ist nicht geklärt. Über mi. 
bzw. dravid. Deutungen vgi. KEWA II 559, Tu, a.a.O., Th. Oberlies, 
BEI 9 (1991) 110 Anm. 15. Zu älterer Lit. s. HofTm, a.a.O. 388fT., 
KEWA, a.a.O. - Zu erwägen bleibt primäres 'manda-, s. Bur, BSOAS 
34 (1971) 543 (~ aksl. mgdo 'Hode’ [mit Lit.; gegen Bur’s frühere 
dravid. Deutung]), E. Evangelisti, Fs Pisani 362ff, G. Sanga, Gs 
Evangelisti 375 ff. (~ lat. mundus). 
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mandäkaka- m. Name eines Dämons, der als Vater der Hunde 
bezeichnet wird (Sü; Sha 223, mit Lit.); dazu wohl Jaina-Skr. 
mandala- 'Hund’. - Möglicherweise von *mand < *mard 

'beißen’ (~ lat. mordeö; s.u. MRAD); HofTm bei Sha, a.a.O., 
KEWA II 559, 677. 

mandu- m. Name eines R$i (Är, Sü); mändavya- m. Name eines 
Lehrers (SB +), mändava- n. Name verschiedener Säman (Br, 
Är), vatsi-mändavT-putra- ('°pütra-) m. Name eines Lehrers 

($B; MKII 148, 285). - Unklar. 

Zu *mandu- (Farbadj., wenn in mandüka-, mandüra-), HofTm, 
Diss 407 Anm. 1? 

mandüka- m. Frosch (RV +); mandükf- f. (RV), mandükikä- f. 

(Suparg) Froschweibchen (AiGr II 2,314). - Mi., nu., dard., ni., 
pä. mandüka- m. Frosch, usw. (Tu[AddJ 9746 [s.u.]). - Nicht 

überzeugend erklärt. 

Zu beachten sind Varianten in den Fortsetzersprachen wie *man- 
dukka*man<füra-, *ma(n)trakka- u.a. (Tu 9746.2.3.5, TuAdd 
9746.3), die sich wohl als tabuistische Umgestaltungen erklären 
(vgl. KEWA II561 und Anm. * Frisk 1227, Tu 9746); weniger wahr¬ 
scheinlich sind darin Indizien für ein Fremd- oder Wanderwort zu 
sehen (vgl. die Lit. in KEWA Ii 561; V. Pisani, Paid 17 [1962] 288). 

Von einem Farb-Adj. *mandu- (auch in mandüra- [s.d.J, mög¬ 
licherweise im N. pr. mandu-) geht HofTm, Diss 404IT. aus; vgl. 
lat. rubeta 'Kröte* ~ rubery rubidus 'rot', gr. cppövri, <ppüvo<; Frosch, 
Kröte = ahd. brün 'braun*, u.a.; reiche Lit. zu möglichen Herkunfls- 
quellen von *man<Jumandu0 bei HofTm, a.a.O. 407 Anm. 2, KEWA 
II 561 f. - Hierher ma(n)düsikä-, o. II 293 (??). 

Andere Deutungen verbinden m° mit manda- 'Rahm* (jünger auch 
'Schleim’; s. KEWA II 56 lf.) bzw. erklären es aus *ma-md-üka- oder 
*mand-üka- (MAD [MAND)\ AiGr II 2,498, KEWA II 132, 561, 
s. Lex. nandaka- m. 'Frosch*). 

mandüra- etwa: rostfarbig, schmutzig, beschmutzt (in ÄS nur in 
dem Schimpfwort mandüra-dhänikf- RV 10,155,4, wenn etwa 
'mit rostiger, [von den menses] beschmutzter Scham’ [o. I 
787]); vgl. Susr mandüra- n. Eisenrost. 
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Vielleicht auf einem *mandu- 'rostfarbig, schmutzfarben, schmut¬ 
zig’ aufbauend, das auch in mandüka- gesucht wird; *mandu- 
wurde als *mf-nd-u- mit mdla- verbunden (Lit. in KEWA II 562; 
Hoflm, Diss 404). Anders Kui, Fs Kirfel 163; TuAdd 9723.11, 9754 
(m° = 'bodily defective’). 

AV 20,131,13 mandürike ist falsche Herstellung für mandüriti, 
ma(m)dünti der Hs$.; vielmehr ist nach der identischen Stelle in 
RV-Kh 5,15,13 [mahya]m adur iti zu konjizieren (Hoffm, Diss 98a). 

matäs. MAN1. 

mätasna- n. Du. Bezeichnung bestimmter innerer Organe, viel¬ 

leicht Nieren oder Lungen (RV [10,163,3] +; s. Filliozat, Doctr 

125b, Zysk, Healing 106); matasnu- dss. (BauSS, AiGr II 

2,930). - Nicht klar. 

Zur Bildungsweise (~ karäsna-, o. I 309; vadhasnd-/°snü-) vgl. 
AiGr II 2,927, L. Renou, Krat 8 (1963) 95b. - Über einen unglaub¬ 
haften Deutungsvorschlag s. AiGr II 2,928, KEWA II 563. 

mati- f. Denken, Gedanke, Sinn, Andacht, Absicht, Preislied 

(RV +; SB matiAiGr II 2,632); s. auch ä-mali- ('Nichtgeden¬ 

ken’, o. I 95), ard-mati- 'bereiter Sinn* (o. I 110). - Pä. mati- 

f. Gedanke, Sinn, sam-muti- f. Übereinstimmung (Berger, 
Probl 60), pkt. mai- f, Verstand. - Iir., aav. jav. (in ar°, 
o. I 110, dort zu weiterem *°mati- im Iran.; tan°\ o. I 647; 
tusnä°y o. I 663; u.a.). - Idg. *mn-ti- (s.u.), lat. mens f. Denk¬ 
tätigkeit, Verstand, Gedanke (mentiSommer-Pfister 44,120), 
ahd. gi-munt Andenken, Gedächtnis, lit. mintis Gedanke, Ein¬ 

fall, Idee, aksl. pam$tb Gedächtnis, Denkmal; zu MANK 

Ursprünglich wohl *men-th/*mn-tej- (-*■ s. Pedersen, EtLit 
21 ff., N. Oettinger, KZ 94 (1980) 46 Anm. 9, Rasmussen, Morpho- 
phon 137 Anm. [17J; *mend- (~ got. ga-minpit ana-mindeis, Lehmann 
145b, 260a) schwerlich fortgesetzt in Gaoap manti- (s. Liebert 73, 
106f., AiGr II 2,630). - RV + abhi-mäti- f. 'Nachstellung, Feind, nach¬ 
stehend’ (~ RV + abhi-mart 'begehren’, s. L. Renou, Krat 8 [1963] 
95b) enthält „math... mit metrischer, sich an -mäti- ['Maß’] anschlie¬ 
ßender Dehnung“ (AiGr II 2,630; also nicht Set-Form nach Liebert 
43f.; noch anderes in KEWA II 563 Anm. **). 
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IAV *mati- wird nicht durch hurr. madi- bezeugt: E. Neu, StldgW 
180f., Hurrit 19 Anm. 52. 

matikar; s. matyä 

matütha- s. AL4//1. 

matyä- n. ein landwirtschaftliches Gerät, Knüppel zum 
Schollenschlagen, Glattschläger, Gerät zum Zerschlagen der 
Ackerschollen (AV +; E. Schneider, WZKM 47 [1940] 267fT., 
W. Wüst, Pfjpcc 3 [1957] 121fT., Hoffm, 1IJ 4 [1960] 21 Anm. 
13 = HoffinA 97 Anm. 13, Woj, AoF 7 [1980] 192f. [mit Lit.]); 
mati-kar einebnen, glattschlagen (Br), dur-mati-krta- (su~m°) 

schlecht (gut) glattgeschlagen (Br; s. auch Schi, LautgEt 391 

Anm. 21, B. Schlerath, Fs Thomas 43). - Mi., ni., pä. su-mati- 

kata- gut geglättet, la. (dial.) may Gerät zum Glaltschlagen, 

usw. (Tu[Add] 9755). - Iir., vgl. jav. upa maitim mit dem Schol¬ 

lenknüppel (Vd 3,20); Hoffm bei Humb, KZ 77 (1961) 103 
Anm. 1 (s. auch Bai, Dict 326af.). 

Vcd. matyä- usw. (auch in anderen Übersetzungen [z.B. 'Leiter’, 
'Egge*, 'als Egge verwendete Leiter’, 'Walze’, s. Woj, a.a.O., Schle¬ 
rath, a.a.O., Mylius]) wird an lat. mateola 'Schlägel’, aksl. motyka 
'Erdhacke’ u.a. angeschlossen (s. Wüst, a.a.O. 122 ff, Vasmer II165, 
KEWA II 566, Schrijver, Refl 460). - Semantisch und formal nicht 
zu sichern ist *mati° (matyä-/matiya-y mati-kar) < iir. *mat-h2- neben 
iir. *ma(n)t-hr > MANTH1 (s.d.); Schneider, a.a.O. 298ff, Wüst, 
a.a.O. 123, 125f.; s. J. Narten, Spr 32 (1986) 37 Anm. 9 (auch gegen 
su-mati-tsaru- [TS] als primär gegenüber AV somasatsam-, o. 1687). 

Aus *madya- als Vorform weniger (sicherer?) ni. Formen zieht 
Tu 9755 zu weitgehende Schlüsse. 

A. Ghosh, IJL 9 (1982) 36ff. ist vom Autor (briefl.) zurückgezogen 
worden. 

matsarä% s. MAD. 

matsya- m. Fisch (RV +), auch Name eines Volkes (RV [7,18,6, 
im Wortspiel mit Tisch’], ep.; ZimmerAiL 127, MK 11 121f., 

H. Jacobsohn, KZ 55 [1928] 33, KEWA II566, III773); m ätsyä- 
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zum Fisch gehörig (GrSü +), König der Matsya (Br +). - Mi., 
nu., dard., ni., pä. maccha- m. Fisch, macchä Name eines Vol¬ 
kes und Landes, pkt. maccha- Name eines Landes, usw. 
(Malalasekera II415, Mehta-Chandra-Malvania 543, Tu[Add] 
9758). - Iir., jav. masiia- m. Fisch, vgl. parth. m’sy'g(/mäsig/), 

mp. mähigy np. mähi, kumzäri mi (*maOia-) Fisch, u.a. (vgl. 
HoflmA 637 Anm. 25, mit Lit. [s.u.]). 

Iir. *matsia- (zweisilbig im Ved. und in iran. s. HofTm, 
a.a.O., Schi, Spr 23 (1977) 61; Fortsetzer von *matsiia- im Nu., Dard., 
Ni., Tu[AddJ 9758.2) beruht wohl auf einem -j-Stamm +mad-(a)s-\ 
dieser mag mit german. *mati- Speise’ in got. mats m. ‘Speise’ 
usw. zusammengehören (E. Seebold, Fs Knobloch 444ff.; s. auch 
Darms 219ff., mit Lit.). Während das Wort für ‘Speise, Nahrung’ 
letztlich zu MAD gehören mag (s. Darms 224f., Lehmann 247b), ist 
direkter Bezug vom m° ‘Fisch’ auf MAD („^Nasser“) wenig glaubhaft 
(s. KEWA II 567, mit Lit.). 

MATH1 rauben, entreißen (RV [a-mathnät], AV [mathnfta] +, 

RV + mathäyd0; J. Narten, IIJ 4 [1960] 121fL, Joachim 119f.), 
Perf. mamätha (AV +), mcthur (Br); Aor. mathit (RV; AV 

mäthat Konj. des Wz.-Aor.), mathistana (AV), amathisata 

(MS; Narten, Aor 184f.), Fut. mathisy° (§B); mathitd- geraubt 
(RV [z.B. 3,9,5] +); 0mathi- raubend (in RV + urä° 'Lämmer 
raubend’, RV vastra0, havir0 'Kleider, Opferspeise raubend’; 
RV 8,53,8 mathfnäm7 wenn GenPl 'der Räuber’), vi-mätha- 

m. Raub, Streit (Br), pra-mätha- m. Hinwegrauben (Sö +). - 
Von MANTH1 ursprungsverschieden; s.d. 

Erst in späterer Sprache (frühestens in Br) kommt es zu einer 
Vermengung der beiden formähnlichen Wortsippen, Narten, a.a.O. 
[IIJ 4] 122 Anm. 5, Goto 240. - Obwohl math1 ‘rauben* durchgehend 
-a-/-ä- hat, muß die idg. Vorform nicht unbedingt *mEth2 gewesen 
sein, da in Kategorien mit schwundstufiger Wurzel (wie Präs. 
mathnä-, mathäyd-) auch -a- < *-n- vorliegen könnte, das sich ana¬ 
logisch ausgebreitet hätte; s. K. T. Schmidts Hinweis (ZDMG-Suppl 
VII 312) auf toch. AB mänt- ‘verletzen, abtrennen* (B mäntannem)y 
viell. idg. *menth2/*mnt-Q-h2-ie- (~ mathäyd- [vgl. auch W. Thomas, 
TIES l (1987) 173f., 186J). Auf *math2 führt die vorsichtige Zusam¬ 
menstellung von math1 mit gr. IlpopufcOc (dor. -päö-) zurück (Nar- 
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ten, a.a.O.135 Anm. 40 [mit LilJ; s. auch M. Morani, Aevum 57 [19831 
33fT. [zweifelnd Pet, MiscLingGrL 97 Anm. 46J); Referat von Ver¬ 
fehltem in KE WA II 567 f. 

mathrä-y s.u. MANTH1. 

MAD sich erfreuen, sich berauschen (RV [mädaii] +; intransitiv, 
s. Goto 235 Anm. 516. - Transitiv mända" (RV +]; auf dem 
schwachen Stamm des Perfekts, *ma-md-, beruhend, s. Joa¬ 
chim 120f., Jamison, -äya- 156, Goto 235f., GiovStudio I 
310fT. - Von YV-Prosa an mädyati 'berauscht sich’; zur Ge¬ 
nese vgl. Goto 236f.); Perf. mamäda, dazu Imp. mamaddhiy 

mamättu, wonach mamatsi u.a. (Joachim, a.a.O., Goto 235 f. 
Anm. 518, mit Lit.); Aor. Konj. mdtsat (paradigmatische 
Ergänzung zur 2. Sg. Imp. matsi [Med. mdtsva]; s. Narten, Aor 
185), Neubildungen amädisur, amandft, mandista, u.a. (RV +; 
Narten, a.a.0.186f.); mattä- erfreut, berauscht (AV +); Kaus. 

mäday0 jemanden berauschen (RV +; s. Goto 235 und Anm. 
517, IIJ 31 [1988] 309); soma-mäd- (°mäd-as) vom Soma be¬ 
rauscht (RV) u.a. (s. AiGr II 2,26), pra-mdd- f. Lust (AV +), 
mdda- m. Begeisterung, Rausch (RV +), madin- erfreuend, 
berauschend (RV +), madira- berauschend (RV), mädistha- 
sehr berauschend (RV +), madya- erfreuend, berauschend 
(RV +; ~ anu-mädya- der bejubelt werden muß [RV, AV], 
AiGr II 2,805), madvan- dem Rausche ergeben (RV), madä- 
mada- in steter Aufregung befindlich (Up), mädana- er¬ 
freuend (RV), mädayitnu-, mädayisnü- berauschend (RV, 
AV); matsara- berauschend (RV; s. AiGr II 2,925f., Oett 412 
Anm. 32); mandäd-vira- Männer erfreuend (RV), mandäna- 

erfreuend (RV +), mandin- erfreuend, berauschend (RV; ein¬ 
mal mandi-y s. Sha 227, mit Lit.), mandü- freudig (RV), 
mandrä- angenehm, erfreulich (RV +; AiGr 11 2,853), u.a. - 
Mi., dard., ni., pä. matta- berauscht, usw. (Tu S. 561b [s.v. 
MAD *]; TuAdd 9773a, 10030,10032). - Iir., aav. mada- 'intoxi- 
cation’ oder 'intoxicant’ (s. HumbElfSkj, Gä II 203, Kel-Pir 
III 225f., mit Lit.), jav. maöaite berauscht sich, wird trunken. 
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maöaiiarjvha ergötze dich, maö- berauschend (s.u.), mada- m. 
Rausch, Rauschtrank, mai&iia- n. geistiges Getränk (u.a., s. 

Bthl, Wb. 50, 1155, Kel-Pir II 278, III 275), khot. mad- be¬ 
trunken sein (P. P. P. mästa-)y buddh. sogd. mstkYk berau¬ 
schend, mp. np. mast betrunken, u.a. (Henning, BBB 74 ~ 
SelP 1488, Emm, SGS 108, Bai, Dict 329b). - Idg. *mad 'naß 
sein, feucht sein’ ~ 'betrunken sein’ (s.u.), gr. potödG) triefe 
vor Nässe, zerfließe, paöapoc wäßrig, von Nässe triefend, lat. 
madeö bin naß, triefe, bin trunken, u.a. 

Der Zusammenhang mit gr. pa6&a), lat. madeö ist nicht zweifel¬ 
haft; weitere Anschlüsse bleiben aus semantischen Gründen offen 
(vgl. WP II 230fT, Pok 694f, Kli, AltarmVerbum 218f.). - Daß zu 
*mad 'feucht sein’ *mad-es- 'Nasses* > 'Gekochtes* > 'Speise* (~ lat. 
madere auch 'gekocht sein’) gehöre, ist jedoch überiegenswert 
(Darms 224f.; s.o. II 298, zu mat-s-ya-). - Zu skeptisch über idg. 
*mad Goto 239 (mit Lit.; formale Einwände gegen den Ansatz bei 
A. Lubotsky, MSS 40 [1981] 135, s. auch Schrijver, Refl 167). 

Iir. Textzusammenhänge mit sürä- und söma-: RV durmadäso 
na süräyäm ~ jav. hurqm ... maöö (Schlerath II 164b, KEWA III 
487); RV mäde sömasya — jav. haomahe maöö (u.a.; Schm bei Schle¬ 
rath II 148b), s. auch Schi, Wn 64 über jav. mad- (von Haoma), das 
*haoma-maö-(~ RV soma-mad-) voraussetze (anders Kel, NR 182fT.); 
vgl. ferner RV mädam ... ramhyam — jav. nrjiiö ... maöö (Schle¬ 
rath II 148b). 

Unbeweisbar ist die Zugehörigkeit von Pflanzennamen zu MAD 
(bzw. MAND)y in ÄS z.B. Kaus mädänaka- 'derived front the mada- 
/raka-tree* (M. Bloomfield, JAOS 14 [1890] liii), Kau$ pramanda- m. 
eine wohlriechende Pflanze; gleiches gilt für Namen göttlicher We¬ 
sen wie z.B. AV pra-mandani- f. eine Apsaras (AVP °bandhini-). 
Beachtenswert Em, Lg 49 (1973) 166 = SelP 204; s. KEWA III773 f. - 
Fraglich *ma-md- > *mand- in mandüka-, o. II 295. 

S. noch u. madgii-, madrdmästu-, medas-. 

madügha-, s.u. mddhu 

maderü-, nur RV 10,106,6 °ru. - Unklar. 

An einer unübersetzbaren Stelle, s. dazu o. I 579, 657 (mit Lit.), 
II 98. Etymologische Überlegungen (Lit. in KEWA II 569) sind 
sinnlos. 
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madgü- m. ein Wasservogel (YV +; MK II 122). - Pkt. maggu- 

m. eine Vogel-Art. - Schwierig. 

Schon in der Br-Tradition wird m° mit MAJJ verbunden (s. 
Oertel, Dat. fin. 48 Anm. 4); die Benennung eines Wasscrvogels als 
„♦Taucher“ bleibt denkbar, auch wenn die Belege von m° sich nicht 
direkt auf einen Tauchvogel beziehen (Scheft, IF 33 [1913/14] 137f; 
ep. + madgura- primär nicht ‘Perlenfischer, Taucher’, sondern 
eine Fischerkaste, s.u.) und lat. mergus m. (-o-Stamm) Taucher, 
Wasservogel* erst lat. Neubildung zu mergö, also kein indirekter Fort¬ 
setzer von idg. *mesgu-, sein sollte (WH II 77). Um den ange¬ 
nommenen lautlichen Prozeß, neben MAJJ < *masj° (vor urspr. 
Palatal) stehendes *masg-ii- sei zu *°zg°, °dg° geworden, bemüht sich 
eine ausgedehnte Literatur (vgl. AiGr I 162, 180, 272f, I2 Nachtr 98 
(ad 180,20), Bur, Skr 94, Kur, AkzAbl 266 Anm. 15; dagegen Hau¬ 
schild I 1,314,315 [§ 158.3 Anm., mit Lit.]). - Eine andere Auffassung 
stellt m° zu np. mäy ein Wasservogel (wenn < *madgu-\ HomNeupEt 
214, GIrPh I 2,23,69, AiGr II 2,471 [mit Lit.], Schapka 244); die iir. 
Grundform *mad-gu- gehöre wohl zu MAD (Lit. in KEWA II 570) 
oder als *mat-s-gü- zu matsya- (o. II 298), s. Schmidt, Plur 158 Anm. 
[2], AiGr I 180. 

Noch anders KuiAryans 67. - Wörter der JüS wie madgü- und 
madgura- eine Fischart (s. auch Tu[Add] 9781, KuiAryans 58), ep. + 
madgura- eine Fischerkaste (s.o.) sagen zum Etymon von m° nichts 
aus; sie sind von m° zu trennen oder aus ihm abgeleitet (s. WH, a.a.O., 
KEWA, a.a.O.). 

madrä- m. (Plur.) Name eines Volkes und Landes im Nord¬ 
westen Indiens (Br +; ZimmerAiL 102, MK II 123, Bur, 
IndT 7 [1979] 153f., Karttunen, IndEarlGrLit 216fL). - Pä. 
madda- Name eines Volkes und Landes, singh. madurata ein 
Land in Indien (Malalasekera II 432f., Tu 9783). 

Nach Bur, a.a.O. ist m° mit dem Volksnamen der malla- (s. JüS, 
s.v. malla-) ursprungsgleich (*madla-, mit kühner Etymologie bei 
Bur, a.a.O.; vgl. auch TuAdd 9908). - Der Volksname mag anderer¬ 
seits auf ein Adj. *mad-rä- ‘angenehm, erfreulich* zurückgehen 
(~ ved. mand-rä-, o. II299 und KEWA II570), zu MA D (s. auch Kart¬ 
tunen, a.a.O. 218); madra- ‘Glück, Freude’ wird durch Päp 2,3,73 
und 3,2,44 (madra-kära- / madram-kara-), wohl auch durch Päp 
5,4,67 madrä-kar ‘rundum scheren’ (< 'jemnd. mit einer erfreuli¬ 
chen [Haarschur] versehen’, Hoffm, MSS l2 [1956] 56= HofFmA 352, 
gegen Ted, JAOS 65 [1945] 91a) vorausgesetzt (s. AiGr II 2,854,855; 
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abwegig Ted, a.a.O. 92a). Indoarisch-appellativischer Ursprung des 
Namens bleibt freilich nur eine Möglichkeit. 

madryänc- madrik, s.u. mä-, o. II 285. 

mädhu- n. süßer Trank, Süßigkeit, Honig, Soma, Milch (RV +; 
MKII 123f., Lüders, Vamga 39311); Adj. (fern, madhü-) süß 
(AV +; F. Sommer, IF 36 [1916] 166fT., AiGr II 1,3, II 2,475, 
493; s.u.); madhumant- süß, von süßer Nahrung begleitet, 
lieblich (RV+), madhulä- süß (RV +), madhura- dss. (AVP +), 
madhüka- m. Biene (GfSü; Br madhvaka- m. dss., s. AiGr II 
2,144), madhülaka- n. wohl: Süßigkeit (AV; AiGr II 2,529, 
865f.), mädhvf- f. Adj. süße, süßigkeitsvolle (RV +); u.a., s. 
auch unten. - Mi., nu., dard., ni., pä. madhu- n. Honig, Wein, 
madhura-7 waigali müra, singh. mfri süß, usw. (Tu 9784 [mit 
Verweisen]; TuAdd 9784-9793). - Iir., jav. maöu- n. Beeren¬ 
wein, maöumant- Wein enthaltend, khot. mau berauschendes 
Getränk, sogd. möw (AkkSg) Wein, oss. mydfmud Honig, 
usw. (Abaev II 134f. Bai, Dict 340a, jeweils mit Lit.). - Idg. 

*medhu- n. 'Süßtrank, Honigmischung, Rauschtrank, Honig* 

(s.u.), gr. n. Rauschtrank, Wein, ahd. mito Met, aksl. medb 

Honig; usw. 

Lit. bei Fraenkel 425b, KEWA II 571, Frisk II 192, Chanlraine 
676af., Lehmann 256a, KJuge-Seebold 475; ist das luw. Adj. maddu- 
'süß* (s. die Lit. bei Tischler II166) ebenso sekundär wie (nach Som¬ 
mer, a.a.0.167) das Adj. m° im Ved.? Für ein primäres idg. Adj. Bee, 
Origins 168, Lubotsky, System 43. 

Zur Frage eines (nicht-idg. ??) Verhältnisses zu idg. *m€lit- 'Honig' 
(gr. heth. milit- u.a. [s.u.]) und zu Anklängen an *medhu- in 
nichtidg. Sprachen vgl. die Lit. in KEWA , a.a.O.; dazu Joki 2831F., 
R6dei, Sprachk 45, UEW 273, Katz, Habilschr 280, KoivEvidenz 50 
Anm. 21. Die finn.-ugr. Wörter wie finn. mese, mete- 'Honig, Met* 
usw. sind hier erwähnenswert, wenn sie aus „vorar. oder frühurar. 
*medhu-u (Rddei, a.a.O.; Katz, a.a.O.) stammen sollten. 

Zu beachten sind einige Komposita bzw. Textflguren mit m°. - 
RV 1,164,22 madhuv-dd-ah supamäh 'die Honigsüßigkeit essenden 
Vögel* steht der (älteren) Bildung der urslav. Tabu-Benennung für 
den Bären (aksl. medv-edb) nahe {AiGr 1J Nachtr 113, mit Lit.; G. 
Dunkel, Fs Hocnigswald 93). - RV + mädhu-jihva- 'süßzungig, mit 
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Honig auf der Zunge* (s. Schi, Fs Risch 398 Anm. 18): vgl. gr. \icXi- 
yAüxhjoc dss. (Schm, Di 256 f, mit Lit.; ved. mä° „scheint im Vorder¬ 
glied ... Ersatz für das altere Wort idg. *melit-... zu zeigen“. Schm, 
a.a.O.). - RV svädor... mädhvah ~ hom. peöu f|66; Schm, Di 256. - 
AV suräm mädhu ~ jav. huraiia vä maöäus (Hs. maöus)'t Schlerath 
II I64a. 

Ein *tfHzd/ru-Kompositum setzt sich gewiß in AV + madügha- 'ein 
süßes Kraul’ fort. S. die Lit. in KEWA II 569; dazu S. Sani, BEI 7-8 
(1989-90) 239fF. - Zum Pflanzennamen madhüka- (Sü + [Syed, 
Flora 490ff J) $. KEWA II 572. 

Hierher Eigennamen wie SB mädhuka- (Patron. mädhuki-\ iran. 
*maduka- N. pr., Hinz, NÜ 156?); RV + mädhvt (VokDu) als Beiwort 
der Asvin (Lüders, Varupa 369; vgl. o. mädhvi- f., — air. Medb f. N. 
pr. [s. H. Zimmer, SbAkBeriin 1911, 196 Anm. 1, AiGr II 2,135, IC 
30a, Nr. 738.8, S. 106*]?), auch mädhüci- f. Du, (VS); Kä(h + ma- 
dhava- m. Name eines Frühlingsmonats (~ VS + mädhu- m. ein 
Frühlingsmonat). 

madhugluntha- s. gläu-, o. I 511. 

mädhya- Adj. mittlerer, in der Mitte befindlich, n. Mitte (RV +), 
madhya Adv. inmitten (RV). - Mi., nu., dard., ni., pä. majjha- 
mittlerer, Mitte, usw. (Tu 9804 [mit Verweisen]; Tu Add 9804, 
9817, 9818a). - Iir., aav. maidiia- (im Eigennamen maidiiö. 

märjha- [jav. maiöiiöi0], „in der Monatsmitte geboren“, Mh, 
AirN 1/61), jav. maidiia- mittlerer, Mitte, sughni mfö Mitte, 
Taille, oss. mid-fmed- in, innerhalb, inmitten, vgl. jav. maiöii- 

äna- n. Mitte, Zentrum, mp (mdy’n') = /mayän/, np. miyän 

Mitte, inmitten, zwischen, parth. mdy’n, sogd. myd'n Mitte; 
usw. (s. Abaev II114, Nyb, ManP II 133b, Morg, Shughni 43b, 
Bai, Dict 341a). - Idg. *medhio- (s.u.), gr. peooc, peooog (kret. 
böot. perroO mittlerer, lat. medius, an. midr, ahd. mitti in der 
Mitte befindlich, usw.; s. die Lit. bei Frisk II 214f. 

Zu madhyamä- vgl. bes. - Idg. *medMjo- urspr. Oxytonon nach 
Lubotsky, System 90, mit Lit. (~ madhya\ madhyäm-dina- [worüber 
anders Schulze, KS (Nachtr) 843 und Anm. 7]). 

RV 1,173,10 madhyäyü- ist als „seeking a man Standing in the 
middle = chief“ zu interpretieren (H.-P. Schmidt, Diamond Jubilee 
Volume [AnnBhl 58-59,1977-78] 317); die Folge miträyü- (RV, 
a.a.O.) findet eine Parallele im mp. mihr— mayänßgih ((mdy’ncykyh), 
MacK 55), Schmidt, a.a.O. 309 (s. auch u. madhyamä-). 
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madhyämdina- m. Mittag, Mittagszeit (RV +); madhyarhdiniya- 

mittäglich (SrSü), madhyamdina- dss. (RV +)• - Mi., ni., s. pkt. 
majjhimdina- Mittag, u.a. (Tu 9805, 10037; s. auch Schulze, 

KS [Nachtr] 821 und Anm. 5). - Aus mddhya- und *din- 

Tag* (über *mädhyam dindh fmedium diei% Schulze, a.a.O. 

843); *din~ (in alter Sprache nur in m° und den adjektivischen 

Komposita puru-dirt-a- Viele Tage enthaltend' [RV 10,29,1], 
su-dina- 'schön tagend, licht’ [n. Tageshelle, glücklicher 

Tag’; RV +]) setzt idg. *di-n- (~ *di-eu-, s. dyav-) fort, das 
im Slav. (aksl. GenSg dbn-e 'des Tages') bewahrt ist. In ande¬ 
ren idg. Sprachen setzt sich *°din-o- wohl in Komposita (~ 
ved. °din-a-) fort, z.B. lat. nün-dinum Trist von neun Tagen, 
Marktzeit’ (s. die Lit. bei Szem, Fs Skutsch 130), perertdinus 

übermorgig; Schulze, a.a.O. 841 IT., Darms 382, Bee, Origins 
46f., oben I 752 (mit weiterer Lit.); skeptisch Szem, a.a.O. 
130f. 

Erst ab Sü erscheint sekundäres, aus den Kompp. abgelöstes 
Simplex dina- Tag’. 

madhyamä- Adj. mittlerer, mittelster (RV +); mädhyama- zur 

Mitte gehörig (AVP +). - Mi., nu., dard., ni., as. (Gimär) maj- 

hama- mittel, usw. (Tu[Add] 9810, HinMi 81 [mit Lit.]). - 

Iir. *madhama- (in m° nach mddhya- umgeformt, AiGr II 

2,752; s. Idg.) lebt in jav. maöama- 'mittlerer’ fort. - Idg. *medh- 

rp(m)o- (> iir. *madhamd-\ ~ *medh-i-o- [mddhya-]), vgl. an. 

mjgdm f. Leibesmitte, ae. medeme mittelmäßig, midemest 

'midmost', u.a. (Lehmann 253b, mit Lit.). 

Zur Genese von idg. *medh-rp(m)o- s. G. E. Dunkel, Gs Cowgill 
28 und Anm. 82 (mit Lit.). - Anders über m° Bur, Skr 174, F. Bader, 
LarTheor 30 und Anm. 38. 

Vgl. RV 10,97,12 madhyama-si- = 'der in der Mitte (zwischen zwei 
Feinden) lagert’ (GeRV III 307 [ad 12dJ; s. Renou, EVP 16 [1967] 
156, H.-P. Schmidt, Diamond Jubilee Volume [AnnBhl 58-59,1977- 
78], 3111L; JB madhyama-sfvan-); AV + madhyame-sthä- fin der Mitte 
stehend’ (in AV 2,6,4 nach mitra-dhä-~ RV miträyü ... madhyäyü- 
[s.u. mddhya-], vgi. Schmidt, a.a.O. 316f.). 
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madhyäyü-, s. mddhya 

madhvasthilä- s.u. asthtvdnto. I 143. 

Af^Af1 denken, meinen, dafürhalten (RV [/nd^e, mdnyate, md/7- 

yamäna-, u.a.] +; zweites Präsens man-u-, RV [d-/Hanwta, 
manutämy manvate, manavate, manmahe u.a.], AV [ma/ive, 
ma/ivfta] ‘sich erinnern, sich ausdenken, sinnen*; Joachim 
121fT., Goto 239 Anm. 526, Wrb, Spr 32 [1986(88)] 341), 
Perf. mamnäthe, mamnäte (RV), mene (AVP +); Aor. Ind. 
dmata, ämanmahiy Inj. mananta, Konj. manaiy mdnämahe 

(RV) bzw. Ind. mamsi (RV), mamsta (AV), Konj. mamsai 

(RV), Opt. mamsimahi (RV; RV 10,53,4 masiya), etc. (vgl. Nar- 
ten, Aor 187fF., 190f. [mit Lit.], M-Br, KonjOpt 72f., Goto, 
a.a.O.); matd- gedacht, gemeint (RV +), mdntave zum Ersin¬ 
nen (RV 1,112,2), mdntaväizu gedenken (RV +), mantavyä- was 

zu bedenken ist (SB +); Des. mfmäms° etwas bedenken wollen, 
gründlich überlegen (AV +; SB amimämsisthäs, Narten, Aor 

189; s. Em, Lg 34 [1958] 414 = SelP 192* mit Lit.), Kaus. 

mänay0 für etwas halten lassen (AV +; s. Jamison, -aya-150, 

T. Goto, IIJ 31 [1988] 313); manana- nachsinnend, bedächtig 
(RV 9,70,3), mananä Adv. mit Nachdenken, bedächtig (RV 
3,6,1; AiGr II 2,190, Renou, EVP 9 [1961] 79), manä- f. An¬ 
dacht, Andachtslied, frommer Eifer, Verdacht (RV; s.u. 
mand)y manäy° etwa: andächtig sein (RV; s. AiGr III 111), 

mantar- m. Ratgeber (Br +), mdnman- n. Sinn, Gedanke, 
Andacht (RV; Wennerberg I 148), °manyd- sich erinnernd 
(punar° [RV], u.a.; AiGr II 1,179), an-abhi-mänuka- ohne böse 
Absicht gegen jemd. (MS +), u.a.; s. bes. zu mati-, manas-, 
manfsä-y manotar-, mdntu-, mdntra-, manyiimäna-1. - 
Mi., nu., dard., ni., pä. mannati denkt, usw. (Tu S. 564a, s.v. 
MAN\ TuAdd 9857). - Iir., vgl. aav. mainiiantä sie bedenken, 
verstehen, Aor. mänghä, mantä (Konj. mänai-cä), mänghf, 

mqstä, (a)mdhmaidi, u.a. (s. Narten, Aor 187, 188f. [mit Lit.], 

Kel, Verbe 362, Bee, Gramm 184, Kel-Pir II 278f., 330), jav. 

mainiiete denkt, mänaihn denken lassend (HofTm, Fs Pagliaro 
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III 23f. Anm. 3 = HofTmA 264f. Anm. 3, Kel, Verbe 153, 155 

Anm. 10), ap. maniyaiy ich dünke mich, halte mich für, khot. 

man-, chwaresm. mny- für etwas halten, buddh. sogd. myn- 

denken, mp. menidan denken, erwägen; u.a. (Emm, SGS 108, 

Nyb, ManP II 131a, Bai, Dict 512b, Samadi 111). - Idg. *men 

(s.u.), gr. pepova (Plur. pepapev) habe im Sinn, strebe, lat. 

meminf erinnere mich, air. do-moiniur meine, glaube, got. man 

meine, glaube, lit. minti gedenken, usw.; s. die Lit. in KEWA 

II 584, Frisk II 206f., 208, Lehmann 260b, P. Considine, TPS 

1985, 1451T. 

Zur Bedeutung von idg. *men ('geistig bewegen, im Sinn haben’) 

und deren eventuellen Vorstufen ('nachspüren, verfolgen*, 'sehen* 

~ 'zögem, bleiben’ [: MAN2*?] od. dgl.?) s. A. Meillet, De indo- 

europaea radice *men- 'mente agitare’ (Paris 1897), WH II26, Frisk 

II 209, B. Jegers, Fs Endzelin 67f., O. Carruba, Fs Risch 117ff., M. L. 

Porzio Gemia, QIGChieti 1 (1989) 79ff, W. Kästner, MusH 48 (1991) 

72f. - Vgl. MNÄ, sumnd-. 

Hierher RV 9,71,5 matütha-, da etwa 'andächtig* (*ma-tü- ~ 

mäntu-\ Renou, EVP 9 [1961] 82); vielleicht amnäs (s.o. I 99); 

auch einige Verb-Formen werden auf MAN1 bezogen, die wohl 

besser zu MAN2 gestellt werden sollen (s.d.). 

Von dem fiir IAV *man 'denken* beanspruchten Sprachgut (Ver¬ 

weise in Mh, IAV 131b) bleibt onomastisches Material diskutierbar 

(s. Mh, Mythos 29 = AKS 66, gegen KammArier 177); hinfällig sind 

*math (o. II 297) und *matu- (~ ved. matü-tha-, s.o.), vgl. E. Neu, 

StldgW 180f. 

MAN1 warten, bleiben: an einigen RV-Stellen angenommen, 

so 10,32,8 ämaman rhatte gewartet’, 10,27,20 mamandhi 

fwarteP, wohl auch 10,31,2pari... mamanyät, etwa 'möge (den 

Reichtum) *umwarten, umlagern’ (s. Joachim 123); andere 

Interpreten stellen die drei Belege zu MAN1 (Lit. bei 

Joachim 122f.; Renou, EVP 14 [1965] 126, 16 [1967] 129). - 

Ist MAN2 'warten* anzuerkennen, das „nur aktiv flektiert... 

und nur im Perfekt vorkommta (Joachim 123), so findet es 

Anschluß an iran. und idg. Sprachgut: Vgl. (1.) jav. upa. 

mqnaiian sie sollen warten (auch aav. mänaiis. HumbElfSkj, 

Gä II206f.?), ap. amänaya erwartete, parth. m n-, sogd. m(f)yn-, 

khot. män-, mp. np. mändan warten (Emm, SGS 109, Bai, Dict 
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327b, Kel, Verbe 141, s. auch Samadi 109); (2.) idg. *men '(ste- 
hen)bleiben\ arm. mna- (mnay, mnac'-) bleiben, gr. jieva) 

bleibe, warte, lat. martere bleiben, verharren, u.a., s. Frisk II 

209 (mit Lit.), Kli, Altarm Verbum 91 f., C. R. Barton, REArm 

22 (1990-91) 44f. 

manarrigä, nur RV 10,106,8. - Nicht klar. 

Erscheint im weithin unübersetzbaren Teil von RV 10,106 (s. 
GeRV III 325, 326, Renou, EVP 16 (1967] 74; zuletzt o. II 300, mit 
Verweisen). - Eine an sich diskussionswürdige Auflassung wie 
•mdnas-rriga- 'den Sinn lenkend* (AiGr 11 2,82, Jamison, -dya- 80 
Anm. 5) bleibt angesichts dieser Textsituation unbeweisbar. 

manas- n. Sinn, Geist, Verstand, Gedanke (RV +), °mänas- in 
Adjektiven, 'Sinn habend* (su° 'guten* [RV -f], u.a.), arä- 

manas- bereiten Sinnes (o. 1110), manasä-N. pr. (wohl eines 
Sängers, RV 5,44,10; kl. manasä- f. eine Gottheit, R. P. Das, 

IIJ 27 [1984] 323), mänasvant- weise, geisterfullt (RV -f), 
manasvin- klug, gescheit, geistreich (Br +), manasy0 im Sinn 
haben (RV +), manasyä- f. Adj. im Geist befindlich (väc- 

'Rede*; Br +, Sha 225), mänasä- geistig, zum Geist gehörig 
(YV +), manasfna- dss. (TA, Sü). - Mi., ni., pä. manas- (GenSg 
manas-ö) n. Sinn, Gedanke, usw. (Tu 9822, mit Verweisen; 
TuAdd 9822, HinMi 152). - Iir., aav. jav. manah- n. Gedanke, 
Denken, Denkkraft (s. Kel-Pir II 279f.; Wrb, Spr 32 [1986(88)] 
335 Anm. 6, Hoflm-Narten 62), manahiia- (°nahfmy °naxiiäi° 

u.a.) geistig (s. ved. manasyä-, fern. °yä-)y ap. manah- Sinn 
(auch in manauvi-s'leidenschaftlich, ungestüm’ < *manah-uf- 

[~ ved. deva-vf-], Schm, Fs Hoenigswald 364,365 Anm. 9, mit 
Lit.), jav, hu-manah- Adj. mit gutem Kampfesmut, aav. duz- 

manah-, jav. dus-manah- üblen Mutes, mp. np. °man (dus° 

'Feind’) < *-manah- (Nyb, ManP II 68b). - Idg. *menos, 
*menes- n. (s.u.), gr. pevo<; n. Mut, Wut, Angriflskrafl, Drang, 
eu-pEvf|<; wohlgesinnt (myk. e-u-me-ne, Schm, Di 118 und 
Anm. 725; ~ ved. su-mänas-), prä-lat. *menes-uä > lat. Me- 

nerva ved. manasv-inHofTm bei H. Rix, Fs Pallottino 
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117); zu MAN1. Frisk II 208 (mit Lit.), Schm, Di 103 IT., No- 
wicki 89f., J. Gonda, WZKS 27 (1983) 15f. 

Primär idg. *men~s7 woraus über *menes NomAkkSg *menos 

(Typus /?[*]-$ bei Anit-Wurzeln); Schi, FuW 266, Rasmussen, 
Morphophon 254. Vgl. noch *men-sn\it *dheh] im Iir., s.u.mandhä- 

tär- (und medhä-).- Zur Semantik von *men(o)svgl. Schm, Di 103 f., 
mit Lit.; Gonda, a.a.0. 

Mehrere Übereinstimmungen mit av. manah- bzw. gr. pevo<; im 
Bereich idg. und iir. Dichtersprache: s.o. I 199 zu i$ird-... mdnas-, 
17S1 zu dhfsart-manas-y II20 zu nr-mdnas-; o. 1407 zu kratvä mdnasäy 

II 232 zu mdno ... brhdty II 249 zu (vacam) mdrtasä bhar; Schlerath 
II 152b, Kel-Pir 111 66 (ved. mdnasä man ~ aav. mänghf... manarjhä 

u.a.), Humb, Ga II 23, HumbElfSkj, Gä II 55, Kel-Pir III 22 (ved. 
satrdca mdnasä ~ aav. haOrä mana), HumbElfSkj, a.a.O. 68, Kel-Pir 
III 69 (ved. hrdä mdnasä aav. zarsdäöii manaijhäcä), Kel-Pir III 47 
(RV 9,97,22 mdnaso venatah ~ Y 30,2 auuaenatä... manarjhä)\ fer¬ 
ner KEWA III 774. 

manäy nur in RV 8,78,2 säcä mana hiranyäyä\ offenbar 'mit gol¬ 

denem Schmuck’, InstrSg (AiGr III117) zu einem mit *mani- 

(marii-) zu verbindenden mana-. 

Ved. m° und *mani- vielleicht aus einem älteren Paradigma 
*man-ä/*man~y-ds < idg. *monh2-öi/*monh2~i-es (des sdkhäfsäkhi- 

Typus), vgl. Schi bei Mh, Gs Güntert 290 Anm. 13 = AKS 164 Anm. 
13; s.o. II293 f. - Überholt ist der Versuch, in m° ein vorderasiatisches 
Kulturwort für fMine’ (gr. pva usw.) zu sehen (Lit. in AiGr, IG 59 
Anm. 125, WH II 89, KEWA II 574f., III 774, Frisk II 247, Chan- 
traine 707a). 

Nach M. A. Mehendale, BSOAS 37 (1974) 670f. liegt auch in 
RV 8,78,2 ved. mana- f. Andacht* (o. II 305, s.v. MAN') vor. 

manänäk (RV 10,61,6), s.o. II 29 (mit Lit.). 

manisa- f. Denken, geistige Erregtheit, dichterische Ekstase, 
Spruch, Gedicht, Beschwörung (RV -f), manlsin- geistig erregt 
(RV +; Thi, Fs Pokomy 99ff. = KS 239ff). - Pkt. manisä- f. 
Weisheit, manfsi- weise. - Zu MAN1. 

Überlegungen zu einer suffixalen Ableitung in AiGr III 111 (mit 
Lit.) bzw. in AiGr II 2,462 (~ kdrisa- : KARn, o. I 312? Das würde 
Zugehörigkeit zu einer Set-Wurzel [MNÄ : *man'?] nahelegen; s. 
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auch o. II 148). - Nach Thi, a.a.O. Kompositum aus *man(i)- 'Geist* 
+ *fsä- 'Aufwallung’ (1045); s. D. Maggi, AION 11 (1989) 75f. 

manu- m. Mensch, Menschheit; Manu, Stammvater der Men¬ 
schen (RV +), manus- m. Mensch, Stammvater der Menschen 
(RV +); manävf-f. Gattin des Manu (Käth, SB, MS manäyf-\ 

s. AiGr I 209, 289, II 2,415,416, III 157, Bur, Skr 181,251), 
mänavä- Adj. menschlich, dem Menschen eigen, von Manu 
stammend, m. Mensch (RV +), mänavt- f. Menschentochter, 
Frau (RV +); mänusa- m. Mensch (RV; s. AiGr III 292), 
manusyä- Adj. menschlich, für Menschen geeignet, m. Mensch 
(RV +), mänusa- Adj. menschlich, dem Menschen eigen, 
menschenfreundlich, m. Mensch (RV +, SB auch mänusa-; 
zur Kunstbildung RV 1,140,4 mänavasy0 s. L. Renou, Krat 8 
[1963] 96af, EVP 12 [1964] 100). - Mi., nu., dard., ni, pä. 
manussa-y mänusa- m. Mensch, usw. (Tu 9825 [mit Verwei¬ 
sen]; TuAdd 9828, 10049fT.). - Iir., jav. manusxiOra- m. N. pr. 
(„*Manu§-Sproß“, Nachkomme eines Stammvaters *Manus; 
Mh, AirN 1/61, mit Lit.); dazu viell. iran. Namen wie *wa- 
nus(a)-y *manustäna- (Hinz, NÜ 159), *manu-vfra-y *manu- 

däta- (? - S. Weber, OPPT 17 und Anm. 7). - Iir. *manu(s)- 

gehört mit dem altgermanischen Namen des Urmenschen 
Mannus (Tacitus; W. Meid, GermRel 496f.), mit german. 
*mana-y *man-an-/*man-n- 'Mann, Mensch’ (got. mana- 

maurprja „avüptdrcoxTÖvoc“, mannay DatSg manny ahd. man{n] 

usw.) und mit aksl. mgzb „dcvrip“ zusammen. 

An eine Wurzelform idg. *man- oder *mon- (s. die Lit. bei Leh¬ 
mann 244b; Szem, InnsbrTagg 193 — Schm, Etym 315f. = ScrMin 58; 
Lubotsky, System 43) treten Suffixe wie *-(o)n- im German., wohl 
*-g(i°) im Slav. (doch s.u.), *-u(s)- im Iir., was vielleicht auf ein 
archaisches Paradigma oder Ableitungssystem zurückweist; m° gilt 
als altes, in den Einzelsprachen durch Neuerungen ersetztes Erbwort 
für 'Mensch, Mann* (PorzigGliederung 163). Entsprechungen von iir. 
*manu- außerhalb des Iir. sind nicht sicher: aksl. mgzb wohl nicht 
aus präslav. *manu° (> *monb°; Lit. in KEWA II 576), eher noch 
aus *mang° < *manu° (Vaillant, Gramm II 115); german. *man-n- 
sicher nicht aus *man-u- (Schulze, KS [Nachträge] 852). - Vgl. noch 
B. Barschei, WZUB 25 (1976) 380a Anm. 7; R. Normier, IF 85 
(1980[8I]) 61. Über fragliche bzw. verfehlte Anschlüsse s. KEWA, 
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а. a.O. (dazu IC 34, D59); dort auch zur Frage nach dem „Etymon“ des 
idg. Wortes (s. auch Szem, a.a.O., Lehmann, a.a.O.). Abweichend 
zum German. : Kluge-Seebold 460a (mit LiL). 

Unerklärt ist die Oxytonese in dreimaligem manäv adhi (RV; 
Lubotsky, a.a.O.). „Singularitd propre au Loc.“ (Renou, EVP 14 
[1965) 106)? - Jedenfalls ist mandu nicht von manu- zu trennen (trotz 
Kui, Fs Kirfel 156); als Archaismus bzw. als Zeuge eines älteren 
(abstufenden?) Paradigmas anzusehen (s. Pedersen, fitLit 22, Bur, 
Skr 201, Normier, a.a.0.)? [Problematisch mandu (= mandu?) in AV 
б, 30,1, s. WhiLanm 302). 

Aus ved. mänavd- stammt GrSü mänavaka-, Pag u.a. mänava- m. 
junger Mann, Junge, Jüngling, junger Brahmane’ pä. mänava(ka)- 

m. 'junger Mann’, pkt. mänava- m. 'Mann1 usw. (Tu 10048); Mh, 
Gs Renou 512 = AKS 110. Zu älterer Lit. s. KEWA II 617; vgl. A. 
Parpola, StudOr 47 (1977) 151 IT. (~ dravid.). 

manojü-, mdnojavcfr, s.u. JA V\ o. I 581. 

manötar- m. Erdenker, Ersinner (der Rede [vdcas-], des formu¬ 

lierten Gedankens [dhf-]t RV; s. Renou, EVP 13 [1964] 119), 
manotär- auf etwas bedacht {rayi-\ RV [1,46,2; 8,8,12], Renou, 

EVP 16 [1967] 4). - Iir., aav. manaoOrl- f. Adj. an etwas erin¬ 
nernd, mahnend (Y 44,5). - Nomen agentis zu iir. *man-au-~ 

MAN1 (o. II 305); Wrb, Spr 32 (1986188]) 343, mit Lit. " 

Aus einem Mißverständnis von RV 6,1,1 manötä (NomSg) erklärt 
sich manötä- f. 'das Lied RV 6,1; die Gottheit, der es gilt’ in YV + 
(AiGr III 325). 

mäntu-m. Ratgeber, Rat, Adj. beratend (RV [in 10,32,4 mätä... 
mdntuh etwa 'sorgende, ratgebende Mutter’]); a-mantü- ohne 
Gedanken, ohne Verstand (RV; s.u.), su-mdntu- von gutem 
Angedenken (RV; Sü 4* N. pr.), dur-mdntu- von üblem Ange¬ 

denken (RV 10,12,6), u.a, - Iir., aav. mantu- m. Rat, Berater 
(Y 33,4 °tüm\ 46,17 dayrä °tüi s.o. I 712, mit Lit.). - Zu 
MAN'. 

Vgl. mdntav0 in Verbainomina, o. 11 305; AiGr II 2,663. - Alter 
paradigmatischer Ablaut män-tu- (auch in °mantüAiGr III 140) ~ 
Via-ni-, s. matu-thao. II 306? Anders Benv, Orig 57; s. ferner 
Liebert lllf, AiGr II 2,667. 
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mantra- m. Spruch, heilige Formel, Ausspruch, (formulierter) 
Gedanke, Plan (RV +; s. Thi, ZDMG 107 [1957] 68 IT. = Schm 
[edj, Dichterspr 206IT.; J. Gonda, Oriens 16 [1963] 244fF. = 
SelStud IV 248IT.), manirin- Sprüche kennend, m. Ratgeber 

(YV, Mn +; s.u.), mantrdy0 (einen Spruch) sprechen, (eine 
Formel) ausdenken (RV +; s. Renou, EVP 16 [1967] 90, Jami- 
son -aya- 86; o. II294), ä-mäntrana- n. das Ansprechen (AV +; 
s. AiGr II 2,199). - Mi., nu., dard., ni., pä. manta- m. Spruch, 
Rat, mantin- m. Minister, usw. (Tu 9834 [mit Verweisen]; 
TuAdd 1241a, 1242, 7233, 12974). - Iir., aav. jav. mqßra- m. 
Formel, Spruch, mqOrän- m. Spruchkenner (Hoffm, MSS 6 
[1955] 35f. = HofTmA 378), buddh. sogd. m’r-kr'y, parth. 
m'rygrWahrsager, man. christl. sogd. m’r-dny 'memoria’, waxi 
mutr 'omen, augury’ u.a. (Gersh, Gramm 52,250, KEWA II 
578, Hinz, NÜ 158, 159, 213 [mit UL], Bai, Dict 328b, 329b 
[dazu O. v. Hinüber in EmmSk II U5f.]). - Zu MAN1. 

Iir. *män-tra- ist eine produktive Bildung (AiGr II 2,701 fF., 703), 
ohne Erbzusammenhang mit lit. pa-minklas 'Denkmal, Andenken’. 

Mehrere phraseologische Übereinstimmungen betreffen m° und 
av. mqßraVgl, mdntram taks usw. (o. I 612); ved. mantram vocema 

bzw. satyö mdntrah u.a. — Y 31,6 vaocät haißim mqOram (s. Schle- 
rath II 152b, HumbEIfSkj, Gä II 51,63f., Kel-Pir III64), jav. mqdrau- 

tiäka- m. N. pr. (Mh, ZNdA 20); ved. stömam ... mantram — aav. 
staotarascä mqOranascä (Schlerath II 155b); ferner B. Schlerath, 
MSS 44 (1985) 194. 

Auf aia. mantnn- 'Ratgeber (eines Fürsten), Minister* (bzw. eine 
ni. Tatsama-Form) geht, wohl über maiay. und portugies. Vermitt¬ 
lung, nhd. Mandarin, engl, mandarin, französ. mandarin usw. zurück; 
HobJob 550bf, VWartburg 20 (1968) 104b, Kluge-Seebold 458b. 

manthävala^ s. mätälavd-. 

MANTH1 quirlen, (Feuer) reiben, rühren, schütteln (RV + [man- 

thanti, ämanthat u.a.]; Goto 239f.); Aor. ämanthistäm sie 
haben ausgerieben (RV 3,23,2; Narten, Aor 191); Pass, math- 

yä° ausgerieben werden (RV [5,11,6 °yämäna-} +); mathitä- 

ausgerieben (RV +), mänthya- zu reiben (TS +); manthd- m. 
Rührtrank (RV +), adhi-manthana- n. Reibholz (RV 3,29,1), 
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manthä- m. Rührstock, Quirl (AkkSg °ämy RV [1,28,4] u.a.; 

s. AiGr III309, Pedersen, D6cl 63 f., Schrijver, Refl 370), man- 
thitar- m. Schüttler, Rührer (AV). - Mi., nu., dard., ni., pkt. 
manthai buttert, knetet, usw. (Tu S. 565a, s.v. MANTH\ 

TuAdd 1242a, 9771, 9842). - Iir., khot. mamth- buttern, 

buddh. sogd. mnö' er buttert, oss. yzmcentyn/(ce)zmcentun 

schütteln, umrühren, u.a. (KEWA II 579, III 774, Emm, 
SGS 108, Bai, Dict 323b, Kel, Verbe 178 Anm. 10, Abaev 
IV 281 [mit Lit.]). - Idg. *men(h2i vgl lit. mente Mauerkelle, 
Quirl, mgsti umrühren, aksl. mqietb bringt in Verwirrung, u.a.; 
WP II 269, Pok 732, Fraenkel 437b, Goto 240. 

Von MA TH1 zu trennen (s.d.); vgl. o. II298 zur Vermengung der 
beiden Sippen in späterer Sprache. In einigen Kategorien ergibt sich 
Formgleiches für beide Verbsippen, z.B. mathitä- "geraubt* (MATH1) 

und "ausgerieben’ (*mnth2tö-f Rasmussen, Morphophon 40). - Nicht 
zu sichern *mnt-h2 in matyd- Gehört RV 8,46,23 (und wohl 
auch 1,181,5 [Frisk, Nom 22J) mathrä- als "Schüttler* hierher (Old, 
Not I 180, AiGr II 2,850)? Anders Renou, EVP 16 (1967) 28. 

Über Entlehnungen aus einer friihurar. Form von mdnthä- (wo- 
gul. mant "Schaufel* u.a.) s. Katz, Habilschr 337 (mit Lit.; vgl. Joki 
279 f.). 

MANDy s. MADy o. II 299, 300. 

manda- Adj. töricht, langsam, träge, faul (Up +), manday0 schwä¬ 

chen, mindern (ep.). - ML, ni., pä. manda- langsam, dumm; 
u.a. (Tu[Add] 9754.5; s.u.). - Nicht klar. 

Auf „Nebenformen*" wie kl. manthara- "dumm, träge’, Lex. man- 
dara- "langsam* sowie Fortsetzer von *matthara*madda-y *maddha- 

weist Tu 9754 hin („A "defective* word group"*?); Kui, PMW 102 und 
Anm. 145, 138, 161 wertet solche Varianten als Indiz für mundide 
Herkunft. - Tu, a.a.O. verweist noch auf ein „MAND1 "stand still"“ 
(s. MAN2y MonW 787b??); Referat ganz unglaubhafter idg. Deu¬ 
tungen in KEWA II 581 (s. auch 580). - Schwerlich mit mindä- 

verbindbar, s.d. 

mandira-y s. mankila-. 
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mandhätär- m. Andächtiger; einer, der den Sinn auf etwas rich¬ 
tet (RV; RV, Sü 4- N. pr.). - Pä. mandhätä ‘a primeval king’ 
(Malalasekera II 444f.). - Zu *mdrts (idg. *men~s), der archai¬ 

schen Vorform von mänas- (o. II 308), und DHÄ\ vgl. iir. 
*mans *dhaH in aav. män.cä f mqzdazdüm, män[g] ... dadey 

män-cä daidiiäi, mdndäidiiäi (HumbElfSkj, Gä II 21, 63, 152, 

243, Kel-Pir I 47, 48, III 177), jav. mqs ... daOänahe (Humb, 

MSS 6 [1955J 43 Anm. 9, WZKS 1 [1957] 84 Arnn. 10). - S. 
medhd-. 

mantnatäbhävant-y s. malmaläbhdvant-. 

mdnyä- f. (Du., Plur.) Nacken (AV +). - Ni., la. (dial.) manj 

'neck’, u.a. (Tu 9858). - Iir., jav. pairi-mäniia- Nackenschutz 
(wenn richtig hergestellt bei Waag 19,94,136 [vgl. W. Belardi, 

Fs Pagliaro I 210]), manaoOri- f. Hals, Nacken; fraglich khot. 
münükä 'neck (?)’ (Bai, Dict 335a); s. auch unten. - Idg. *mon° 

mit verschiedenen Ableitungen (z.B. air. mw/Vie/'Hals’ [*°iklo-]y 

ahd. man[a] f. 'Mähne’ [*°eh2-])\ dazu *mon-h2-(ö)i- 'Hals¬ 
schmuck’ in mani- (iran. *manh)y manä usw. (o. II293,308). 
WP 11 305, Pok 747f., Vendryes M-72, KJuge-Seebold 455b. 

Vgl. auch Rasmussen, Morphophon 90. - Eine unwahrscheinliche 
Herstellung von ved. *°m(a)na- 'Nacken’ versucht Sha 278, 282; 
glaubhafter HofTm bei Sha 278. 

manyü- m. erregter Sinn, Eifer, Leidenschaft, Affekt, Wut, Wut¬ 
kraft (RV +; s. Thi, ZDMG 95 [1941] 99f. = KS 24f., Schm, 
Di 117), manyumant- eifrig, leidenschaftlich, erregt (RV +). - 

Mi., dard., ni., pkt. mannu- m. Zorn, u.a. (Tu 9859). - Iir., 

aav. mainiiu- (~ maniiu- = mariiiu-, HofTm-Narten 61) m. 
Geist, Geisteshaltung, Geistwesen (und 'Begeisterung, Eifer’?) 
[s. Kel, MSS 51 (1990[91]) 97 ff, Kel-Pir II281, III273], GenDu 
mainiuuä (= maniuuä, HofTm-Narten 47f., Bee, Gramm 54); 
jav. mainiiu- m. Geist, Geistwesen, dus-mainiiu- feindlichen 
Sinnes, m. Feind, mp. dusmen, chwaresm. dmyn Feind 
(*dus-maniu~; Nyb, ManP II 68b, Humb, CompLI 195); vgl. 
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mp. menög geistig, immateriell, himmlisch, Geist, np. minö 

Himmel (Nyb, ManP II 131b; s. ferner Hinz, NÜ 130, 160, 
213). - Zu MAN1. 

Wohl eine Primär-Ableitung des Typus vä-yü- (AiGr II 2,842); 
Bezug auf das Präsens man-y° bzw. auf einen alten -/-Stamm ist 
weniger wahrscheinlich (s. AiGr II 2,843, KEWA II 585). 

mämaka-, mämat, mamätä, mamatvins.u. md-, o. II 285. 

MA Yl befestigen, errichten, bauen (RV [minotu, minvän u.a.] +), 
Perf. mimäya, mimyür(RV); Aor. amesta (Käjh; s. Narten, Aor 
192); Fut. °mesyant- (Br, Sü; Hoffm, KZ 78 [1963] 92 Anm. 2 
= HofTmA 156 Anm. 2), Pass, miyäte (AV +); mitd- aufgerich¬ 
tet, errichtet (RV +); sü-mäya- schön verfertigt (RV 8,77,11; 
s.u.), sdm-mayana- n. das Aufrichten des Opferpfostens (§B), 
mit- f. aufgerichteter Pfosten (RV 10,18,12),/?rari-m/rr-f. Stütze 
(AV; u.a., AiGr II 2,24,45), miti- f. Aufrichtung (RV 7,35,7), 
metar- m. Aufrichter der Opfersäule (RV 4,6,2). - Vielleicht 
mi. (und hi.?), pä. nimminäti Tashions, builds' (s. Tu 7372). - 
Iif., jav. barazi-mita- hochgebaut, ap. uzmayäpatiy kar pfählen 
(von *ud-maya- 'hochgepflanzt[er Pfahl]', vgl. AitB 2,2,7 
yüpam un-minvanti 'sie pflanzen den Pfosten hoch', Hoffm 
in ApH 150 [wo weitere Lit.]), khot. hamän- 'to make’ (Emm, 
SGS 147 [anders Bai, Dict 460a], Samadi 197). - Idg. *Hmei 

(s.u.), vgl. heth. /suhmili-/ 'bien fix6’ (J. Catsanicos, BSL 81 
[1986] 121 fT.), mitae- befestigen (Lit. bei Tischler II220), air. 
-tuidmen befestigt (*°mi-na-tl), lett. miet bepfahlen, lit. mietas 

Pfahl, u.a. (WP II 239f., Pok 709, Fraenkel 451a, Vendryes 

T-169). 

Idg. Anlaut *H- (— *h2-, allenfalls *h3-) wegen ved. sümäya- (*ju- 
Hm°) ~ heth. /suhm0/, Catsanicos, a.a.0.121 ff., 145 ff, 146 Anm. 148, 
Lindeman, Introd 63f, 64 Anm. 49 (anderes zu ved. sü° in AiGr II 
2,770).- Hierher mayükha- und RV + su-meka-, wenn'wohlbegrün- 
def (s. AiGr II 2,534, KEWA II 637, Catsanicos, a.a.O. 143 f.); s. 
ferner methi-. 

MAY2 tauschen, vertauschen, wechseln, leihen (RV 10,40,10 
vi mayante wohl 'sie wechseln sich ab’ [Goto 241, mit Lit.], 



maya- - mdyas- 315 

MS 4,2,7 dpa mayeta 'soll entleihen’); vi-ni-maya- m. Aus¬ 
tausch (Sü +), apa-mitya- n. Entliehenes, Schuld (AV +), 
apämitya- n. dss. (Käth +; s. Goto 240f.), menämenam Tausch 

um Tausch (JB; Hoffm, KZ 76 [1960] 242fT. = HofTmA 113ff. 
[s.u. menä-]). - Pä. ni-minäti tauscht, ni-mini hat vertauscht. - 

IirT'Hierher vielleicht jaw.fra-mita- "verwandelt, umgewan¬ 

delt’ (s. E. Schwyzer, IF 47 [1929] 265 und Anm. 1 = KS 346 
und Anm. 1, vgl. ferner die Lit, in KEWA II 636) und (?) 

maiiat (vgl. Joachim 127, Kli, Farhang 111; s. ferner Gersh, 
Hymn 287, Bai, Dict 460a). - Idg. *h2mei(s. ved. *apa-Hmitya 

~ *h2mei-g* in gr. djieißG) "tausche, wechsle’. Goto 241), vgl. 
lett. mit tauschen, lit. maTnas Tausch, aksl. mena Tausch, 
Wechsel (~ ved. menä-m°), ahd. mein trügerisch, falsch, u.a. 

WPII 240f., Pok 710, Fraenkel 396afT, KEWA II 635f., Lehmann 
143b; s. auch Puhvel II 365. - MAY2 ist Anif-Wurzel (~ ved. °mi- 

tya-), gegen Rasmussen, Morphophon 304, KoivEvidenz 15f. Anm. 6 
(s. auch Kortl, MSS 50 [1989] 82); das Präsens mi-nddas eine Se(- 
Wurzel erwiese, gehört wohl auch in Verbindung mit vraiä- ‘Gebot’ 
zu MAY1 ‘abschwächen, beeinträchtigen’ (Schmid, Nasalpr 14ff., 
Krat 5 [1960] 46, KEWA II636, H. J. Koch, LautgEt 230 und Anm. 2, 
Goto 241, jeweils mit Lit.; pä. °minäii muß nicht ererbt sein, s. Gei¬ 
ger, Pä 121f., HinMi 183). Über Belege wie RV 10,10,9 mimiyät 

"möchte täuschen’ (Thi, ZDMG 95 [1941] 94 Anm. 1 = KS 19 Anm. 1) 
vgl. Renou, EVP 16 (1967) 123, Joachim 126. 

S. noch u. mäyä-, METHy meni-. 

mäya- m. Pferd (VS). - Lautnachahmend? 

Vielleicht zu *meiy mt'-mi0 (s. MÄ'), auch ‘wiehern’ (gr. pipixpot;* 
toö iTinou iptovfj, Frisk II 243); vgl. jav. anu-maiia- ‘blökend (vom 
Schaf); SchaF. S. mayü-. 

Spätiran. Ursprung des ved. Wortes (mit -y- < *-<5-, np. asb-i-mäda) 

ist auszuschließen (gegen Eil, FestgDtlr 31 Anm. 22). 

mäyas- n. Erquickung, Erfrischung, Labung, Genuß (RV +); 

mayo-bhü-y °bhü- zur Labung gereichend, erquickend (RV +). 

- Iir., jav. maiiah- n. Befriedigung, Behagen (Kel, MSS 32 

[1974] 87fT, 90, 96), vgl. sogd. my’kcyk glücklich (Gersh, 
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Gramm 17, HumbElfSkj, Gä II 135). - Idg. *mei(H)-es-, dazu 
vielleicht lat. mi-tis mild, weich, air. mi-n glatt, sanft, lit. 
mie-lasy my-las lieb, zärtlich, lieblich, serbokroat. rtuo (fern. 

nnla) lieb, u.a. (WP II 244, Pok 71 lf., Fraenkel 449a; anders 
Schrijver, Refl 230, 244, 290 [s.u.]). 

Wenn mit Schrijver, a.a.O. von schwundstufigem (— *mehyi-) 

auszugehen ist, mag *meihres- eine sekundäre Bildung dazu sein. - 
Vgl. noch amis-, miyedha-. 

Eine ved. verbale Grundlage schwerlich in RV 10,40,10 vi mayante 

(s. Nowicki 90), das eher zu MA Y2 gehört (o. II 314). 

MAY1 schädigen, mindern, beeinträchtigen (RV [minätiy mini- 

masiy minänti u.a.] +; miyate schwindet hin, erleidet Minde¬ 
rung, RV +), Perf. mimäya (RV); Aor. mest\ mesta u.a. (AV +; 
s. Narten, Aor 192 ff.), mimt (AV; Hoffm, Inj 63); ä-mita-varna- 

von unverminderter Farbe (RV 4,51,9), pra-mita- gestorben 
(Käth +), pra-miye zu beeinträchtigen (RV 4,54,4), pra-miyam 

zu schmälern (RV 4,55,7); manyu-mi- der die Wutkrafl hin¬ 
schwinden läßt (RV; s.u.\pra-mayü- hinsterbend (AV), ä-pra- 

mäyuka- nicht hinsterbend (AV, Br), u.a. - Ni., bg. miyono 

'become cotd or weak’ (Tu 10142). - Iir.? Vgl. Nirang vfmiti- 

(überliefert °mati-), wohl Vernichtung’ (Bthl, Wb. 1450, Waag 

71), F maiiat, wenn zu *maii ‘vernichten’ und nicht ‘vertau¬ 
schen’ (s.o. II 315, mit Lit.). - Idg. *meiH, vgl. gr. )ieicjv klei¬ 
ner, fnvCÖG) schwinde dahin, lat. minor kleiner, geringer, minuö 

verringere, schmälere, got. mins weniger, u.a.; WP II 242, 
Pok 711, Frisk II 198, 242, Chantraine 680a, 704b, Lehmann 

257a, Stru, NuA 110 (mit Anm. 307), 122. 

Dichtersprachliche Übereinstimmungen verbinden mi-nä- und gr. 
(ji-vu-ö<ü (RV manyüm ... minäti 'läßt die Wutkrafl hinschwinden’, 
~ hom. pivuöci pevoc; Schm, Di 38,116f., mit Lit.), wiewohl hier 
„zweifache Flexionsklasse [, die] auf Wurzel Variation [beruht]“, vor¬ 
liegt (Stru, a.a.O. 110); ved. mi-nav0 (RV 5,45,5) ist als Zeugnis 
eines */je«-Präsens nicht verwertbar, s. die Lit. bei Stru, a.a.O. 80 
Anm. 196, Joachim 125f. Anm. 371, 372. - Ved. mi-nä- 'beeinträch¬ 
tigen’ liegt wohl auch in Verbindung mit vrata- vor (o. II 315, mit 
Lit.; vgl. lat. minuere 'einschränken’ [von religio, auctöritäs u.a.]); 
doch sind manche Belege nicht sicher auf MAY1 oder auf die (un- 



mayü- - mayüra* 317 

verwandte) Anit-Sippe MAY2 "tauschen, wechseln* zu beziehen 
(vgl. Renou, EVP 3 [1957] 41,81,4 [1958] 58, mit Lit.). 

mayü- m., wohl: Affe (YV +; ZimmerAiL 85f.). - Lautnach- 

ahmend? 

Vgl. mdyao. II 315; s. die Lit. in KEWA II 586. - Daß neben 
RV + mäyü- m. "das Blöken, Brüllen* (s. MÄl) SSrSü mäyu- als 
Bezeichnung eines Tieres steht, besagt nichts für die Etymologie. - 
Ist RV 10,93,15 rndyava- als Patronymikon auf mayü- zu beziehen 
(AiGr II 2,134)? 

mayukha- m. Stab zum Aufspannen des Gewebes (RV +; Rau, 

Weben 19ff). - Iir., ap. <myux-> m. Wandknauf (s. ApH 133, 
mit Lit.), sogd. myyk Pflock, mp. np. mex Pflock, Nagel, oss. 
mfx/mex Pfahl, u.a. (Abaev II 125, mit Lit.). - Zu MAY1. 

Über die Bildung (iir. *mai-u[:]-kha-) s. A. Meillet, Fs Rozwadowski 
I 105, AiGr II 2,544, Abaev, a.a.O. 

Bedeutungs-Übertragung von m° "Stab* zeigt Up + mayükha- m. 
"Sonnenstrahl, Licht*, pä. mayükha-, pkt. maüha-y moha- m. "Strahl, 
Licht* (s. Geiger, Pä 51, Pischel, Gramm 125). 

mayüra- m. Pfau (AVP +; RV 4* mayüri- f. Pfauenweibchen, 

RV mayüra-roman- pfauenhaarig [TA 'Pfauenhaar’), mayüra- 
sepya- pfauenschwänzig). - Mi., dard., ni., pä. mayüra-y as. 
mora-y majura-y majüla- Pfau, u.a. (Tu 9865f., TuAdd 9865). - 
Iir.? Vgl. khot. muräsa- Pfau (s.u.). - Problematisch. 

Nach Bai, Dict 337a (mit älterer Lit. [s. auch KEWA II 587, III 
775]) ist khot. *müra° primär ein Farbwort; ved. may° (*myüra-) soll 
in den ältesten Kompp. (RV °roman-y °sepya-) noch "rot-, braun- 
(haarig usw.)’, nicht "pfauen-*, bedeuten (?). - Nach einer verbrei¬ 
teten Auffassung ist m° nach dem Schrei des Pfaus benannt (vgl. 
Tiernamen lautnachahmenden [?] Ursprungs wie mdya-y mayü-; 

Lit. in KEWA II587, dagegen Em, DravSymp 46). Eine dravid. Wort¬ 
familie für "Pfau* (ta. mayü usw.) soll mit ved. m° zusammengehören 
(s. die Lit. in KEWA II 587, Tu 9865, Em, a.a.O., DEDJ 410a). Unbe- 
weisbare Überlegungen über das Verhältnis von m° zu der (genuin- 
dravid.) Sippe von ta. mayii usw. sowie zu anklingenden "Pfau’-Wör- 
tern in austroasiat. Sprachen referiert KEWA II 587 (mit ausführ¬ 
licher Lit.); vgl. Em, a.a.O. 47. 
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MAR sterben (RY-[1,-162,21 mrjyase] ±}y PedL mamära, jnamrur 

(RV +), mamrvams-, mamrusf- (RV); Aor. mrthäs, muriya, 
Konj. märate, maranti u.a. (Lil. bei Joachim 128 und Anm. 387- 
390, M-Br, KonjOpt 76), Inj. mm 'ich möchte sterben’ (AVP; 

Hoffm bei Narlen, Aor 196); mrtä- gestorben, tot, erstarrt 

(RV +; RV + a-mrta- unsterblich), martave zu sterben (AVP); 

Kaus. märay0 töten, tot machen (AV +; Jamison, -äya-150), 
Desid. mumürsa0 sterben wollen (Sü +); pra-mard- m. Tod 
(RV), marana- n. Sterben, Verschwinden (Br +), maräyu- 

sterblich, hinfällig (RV; TS 4- dur-maräyü- schwierig zu töten, 
s. AiGr II 2,479), marana- n. Töten, Zerstörung, Tod (MS +), 
maruka- sterbend, schwindend (TS +), ä-mamri- unsterblich, 
nicht sterbend (AV); u.a., s. bes. unter märta-, martya-y 

märman-, mrtyu-. - Mi., nu., dard., ni., pä. marati stirbt, 
waigali mar-, mr-y nep. marnu sterben, usw. (Tu S. 592b, s.v. 
Afft bes. 9871; TuAdd 9867fT, 10063ff, 10278f., 10383). - 
lir., jav. fra~niiriiet€ stirbt, auua ... miriiäite er würde sterben, 

u.a. (Kel, Verbe 120, 121 Anm. 8), ap. <amriyta> er starb; jav. 

marata-, masa- gestorben (s. Hoffm, Fs Humbach 170 = 

HofTmA 844), aay. jav. amasa- unsterblich (= ved. amrta-)y 

aav. jav. amaratatät- f. Unsterblichkeit (*°td-tät-y Akzent- 

Typus ved. sarvd-tät- : särvaHofTm,a.a.O.), ap. (mrt-> tot; 
khot. mar- sterben, Präsens mär- (*m[ya-)y muda- gestorben, 

chwaresm. *my-sterben, erlöschen (*mrya-)y parth. myrmwrdy 

mp. np. mir-y murdany oss. mcefyn/mceluny mard sterben; u.a. 

(Abaev II 89f., Bai, Dict 324f., Bielmeier, Unters 194 f., Samadi 

113). - Idg. Vier'verschwinden, hinschwinden, sterben’, Präs. 

*/mr-ie-to[i]/ Med. (= *[mfie°] ~ *[mriie°], F. Edgerton, Lg 
19 [1943] 118), Wz.-Aor. *mer-ty *mf-tö, Verbal-Adj. ^-to- 

gestorben, tot, *n-m[to- unsterblich; vgl. heth. merzi (Prät. 
merta) schwindet, arm. merani- sterben, gr. epoptev* aiteOavev 
Hes. (s. Kli, Altarm Verbum 220), apßpoxo«; unsterblich (— 
ved. amfia~\ reiche Lit. bei Schm, Di 48ff., 192ff), lat. morior 

sterbe (~ mriy°y s.o.), immortälis unsterblich (wohl von *immor- 

tus = amrta-y Wack, Synt II286, Schm, a.a.0,193), got. maurpr 

Mord, lit. mirtiy aksl. mreti sterben; usw. 
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..S. die LiL-bei-Fraenkel 458aff., Frisk I 271,-Lehmann 249a, Tisch¬ 
ler II 200f.; Oett 105f., Kli, a.a.O.220f., H. Katz, Spr 29 (1983) 174ff. 
(vgl. märta-\ C. R. Barton, IF 94 (1989) 140fT., M~Br, HS 102 (1989) 
63, Koch, System 444, N. Oettinger, PUGrItt 241 f. 

RV 2,23,6 marmartu wird von Bur, Krat 21 (1976[77J) 67 zur Amt- 
Wurzel MAR gestellt (als 'kill’, „transitive use of intensive form“). 
Andere übersetzen 'soll... zermalmen* (GeRV I 304, Schmidt, Bfl 
106, Kli, AltarmVerbum 146 Anm. 6; — MARn [oder MRAD\1) bzw. 
'let.hinder him* (~ MARn\ s. Ins, 1IJ 13 [1971] 92, mit Lit.). - 
MS + upa-märay° 'eintauchen’, SrSü upa-märana- n. 'das Unter¬ 
tauchen* setzt offenbar märay0 'töten* ('Abtöten der Sünde*, Kui in 
KEWA II 697) fort; die Annahme einer Sonderwurzel *mer 'ein¬ 
tauchen* (s. KEWA III782) ist entbehrlich. - Up mr(c)chante, angeb¬ 
lich 'sie gehen zu Grunde*, ist unverwertbar („nach schlechten Aus¬ 
gaben [bzw. Überlieferungen]“ für mürch°\ Goto 86, mit Lit.). 

Über belanglose Versuche, idg. *mer 'schwinden* an bedeutungs¬ 
nahe *m£7?-//-Sippen anzuschließen, vgl. die Lit. in KEWA II 696. - 
Zur Phraseologie mit JAR1 'alt machen’ s.o. 1578; vgl. ferner visva-. 

maräyinnur RV 10,60,4 °yf: 'Mahlgutbesitzer’ (Eich-K, MSS 34 
[1976] 21ff.); zu Br + maräya- m. 'eine Art Hohlmaß* (älter 
'Mahlgut, Getreide[haufen]*, Eich-K, a.a.O.), s. auch Lex. 
marära- m. 'Kornkammer’, marmarä- f. 'coarse ground meaP 
(Bur, Krat 21 [1976(77)] 67). - Offenbar Fortsetzer von idg. 
*melhi 'mahlen’, lat. rnolere usw. (s.u. MAR1 *); Eich-K, a.a.O. 

maräyu-, s. MAR. 

MARn zermalmen, mahlen (RV + mrnd°Jmrni°y thematisiert 
mrnä°\ RV 7,104,22 prä mrna 'zermalme [wie mit einem 
Mühlstein]!*, RV, AV mrnihi 'vernichte, zermalme!’, AV 5,23, 
6 pramrnän [ikrimin, s.u.], SB 1,6,1,3 mrnänt- mahlend, Käth 
ni-mrnämi möchte ich zermalmen, RV pra-mrnä- zerschmet¬ 

ternd, Käfh mrna- m. Zermalmer, u.a.; Thi, KZ 66 [1939] 
233 ff. = KS 2ff., Sha 234, J. Narten, MSS 41 [1982] 140f., Goto 
85 Anm. 53, 250 Anm. 560); mürnä- zermalmt (AV), mrtvä 

'having crushed’(TB 3,2,8; Emendation von P.-E. Dumont, 
JAOS 76 [1956] 187f, PAPhüosS 101 [1957] 238 Anm. 156 
[nach Wrb (mündl.) besser rm/r/va]), sam-muras zu zermal- 
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men (Kä(h; s. Goto 248 f Anm. 555). - Mi., nu., dard., ni., 
pk(. murai quetscht, waigali nmriam dresche, ks. mumm Ge¬ 
treide zerstampfen; usw. (Tu S. 595a, s.v. MR\TuAdd 9870). - 
lir., khot. murr- reiben, quetschen, pressen, oss. kvmatyn/ 

°manm auspressen (Emm, SGS 30,110, Abaev II28, Bai, Diel 

336a). - Idg. zermalmen, (Körner) zerreiben, mahlen 
(Kli, Altarm Verbum 145 und Anm. 4, Schrijver, Refl 103,394; 
Wurzelpräsens *melh\-/mjhr\ wofür wohl durch Analogie 
prä-iir. *m/-n-H° > ved. mrni°y Kli, a.a.O. 146 Anm. 6, s. auch 
J. 11. JasanofT, Iielhldg 84), vgl. myk. <me-re-ti-ri-ja> = /melc- 
irijai/ Müllerinnen (Ventris-Chadwick 560b), air. metim mahle, 
aksl. mied, serbokroat. mied, lat. molere, got. malan, lit. mdlti 

mahlen, heth. malla- mahlen, zerkleinern, u.a.; WP II 284ff., 
Pok 716fr, Fraenkel 403bfT., Chantraine 721b, Lehmann 
242bf., Tischler II 102f. - S. maräyin-. 

Von MAR,2 zu trennen; eine sichere Zuordnung der einzelnen 
Belege ist freilich nicht immer möglich, vgl. Thi, a.a.O. 234f. = 3f., 
Joachim 13 If. - Neben der unbczweifelbaren Herkunft aus *melh{ 

rmahlen’ (s. auch AV 5,23,6.10 pramrnan krimin... pinasmi... krimin 

~ lat. molere pinsere, Specht, Dekl 22 Anm. 7) mag in MARn idg. 
*merh2 Verkleinern, zerstoßen’ eingeflossen sein (heth. mar-ri-ina 

wird zerkleinert, lat. mortärium Mörser, an. merja schlagen, zer¬ 
stoßen, u.a.; s. Oett 281, Watk, Gs Günterl 107 Anm. 21). 

Fraglich RV marmartu; s.u. MAR, o. II 319. 
Neben idg. *mel-hi vielleicht *ml-eH, vgl. MLÄ (und AnllSchweb 

60); möglicherweise auch *mel-u-, *ml-eily s.u. malvaMRET. 

MAR11 rauben, packen (RV [10,138,4 amrnat "raubte’, 6,44,17 
pni mrnä "packe!’], AV [10,1,17 ni mrnihi "packe nieder!']); s. 
aucli malimlu-. - Mi., vgl. pä. kara-mara- m. Sklave (wenn 

„♦Hand-Beute“, Thi, ZDMG 91 [1937] 131f. Anm. 3 = KS 

32 lf. Anm. 3). - Idg. *mcrh2 "packen’ (Präs. *mr-n-h7), gr. 

pdpvaoüai kämpfen (< "packen’ im Ringkampf); Thi, KZ 66 
(1939) 232f. = KS lf. 

Weitere Lit. in K.HWA II 673; s. auch Vendryes M-31, Chantraine 
668b, Kli, AllarmVerbum 81. - Nicht in allen Belegen von MARn 

zu unterscheiden, s.d.; einige unserer Sippe zugeschriebene Bildun¬ 
gen werden zu MARn gestellt. 



KäthGrSü 
Licbich, Einf 

Liluanus 
LocAbs 
MiscLingGrL 

Neu, Hurrit . 

Oerlel, Dat. fin. 

Pedersen, EtLit 

Pirarl, KY 

P.P.P. 
PPsPronAn 

PUGrHl 

QIGChieti 

SärhgS 
Semiotica 

Sieg, KS 

Stru, Postulat 

Subj. 
Svennung 

Käfiiaka-G rhyasülra. 
B. Liebich, Zur Einführung in die indische einhei¬ 
mische Sprachwissenschaft. I-IV. [SbAkllcidel- 
berg 1919, 4, 15; 1920, 10, 13J. Heidelberg 1919, 
1920. 
Lituanus: The Lithuanian Quarlerly. Chicago. 
Locativus absolutus. 

= L. Isebaert (ed.), Miscellanea Linguistica Gracco- 
Latina. (Collection d'Etudes Classiques Vol. 7]. 
Namur 1993. 
E. Neu, Das Hurritischc, Eine altorientalische 
Sprache in neuem Licht. AbhAkMainz 1988:3. 

=. H. Oertel, Die Dativi finales abstrakter Nomina 
und andere Beispiele nominaler Salzfugung in 
der vedischcn Prosa (= SbAkMünchen 1941/11/ 
9). München 1941. 

= H. Pederscn, Etudes liluaniennes. [KDVS-M 
XIX,3J. Kopenhagen 1933. 
E. V. Pirart, Kayän Yasn (Yasht 10 [korr. 19]. 
9-96). L'origine aveslique des dynasties mythi- 
ques d’lran. [AuOr-Supplemenla 2]. Barcelona 
1992. 

= Participium perfecti passivi. 
Papers from the Parasession on Pronouns and 
Anaphora. Chicago Linguistic Society, 1980. 
O. Carruba (ed.), Per una Grammalica Ittita. To- 
wards a Hillitc Grammar. [Sludia Mediterranea 
7). Pavia 1992. 

= Quaderni delPIstituto di Glottologia, Universilä 
degli Studi „G. D’Annunzio“ di Chieti. Facoltä 
di Leltere e Filosofia. Alessandria. 
Särhgadhara-Sarhhitä. 
Semiotica. Journal of the International Associa¬ 
tion for Semiotic Sludics. Amsterdam - Berlin - 
New York. 
E. Sieg, Kleine Schriften. [Glascnapp-Sliftung 
Bd. 31]. Stuttgart 1991. 
K. Strunk, Zum Postulat 'vorhersagbaren' Sprach¬ 
wandels bei unregelmäßigen oder komplexen 
Flexionsparadigmen. (SbAkMünchen 1991:6). 
München 1991. 
Subjunktiv. 
J. Svennung, Anredeformen. Uppsala - Wies¬ 
baden 1958. 



Vine, Studics 

VSK 
Wheeler 

Zimmer, Urspr 

= B. Vine, Studios in Archaic Latin inscriptions. 
Innsbruck 1993. 

= Väjasancyi-Sariihitä, Känva-Rczension. 
= B. 1. Wheeler, Der griechische Nominalacccnt. 

Strassburg 1885. 
= S. Zimmer, Ursprache, Urvolk und Indogermani- 

sierung. [IBS-VKS 46). Innsbruck 1990. 
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Deal 
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DiakStar 

Fedorova 

FestgDtlr 

Fs Kakosy 

Fs Pellegrini 

Fs Vandcn Berghe 

Gaastra 

GiovRcflPahl 

GopBr 
GrcnfelMIunt 

HCACP 

Henning, Sogdica 
HockStudies 

La langue et les textes en grec ancien (Acles du 
Colloque Pierre Chanlraine). Amsterdam 1992. 
Baltistica. Vilnius. 
A. Bammesberger, Abstraktbildungen in den bal¬ 
tischen Sprachen. (Ergänzungshefte zu KZ Nr. 22]. 
Güttingen 1973. 
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tary. [Texte der Hethiter Heft 20). Heidelberg 1992. 
B. Breioer - F. Börner, Fontes historiae religio- 
num Indicarum. Bonn 1939. 
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hefte N.F. 12]. München 1986. 
M. Fedorova, Die Marmantheorie in der klassi¬ 
schen indischen Medizin. Phil. Diss. München 
1990. 
Festgabe deutscher Iranisten zur 2500 Jahrteier 
Irans. Stuttgart 1971. 
The Inlellectual Herilage of Egypt. Studies Pre- 
sentcd to L. Kakosy ... Budapest 1992. 
Scritti linguistici in onore di G. B. Pellegrini. 
2 Bde. Pisa 1983. 
Archaelogia Iranica et Orientalis (.] Miscellanea 
in Honorem Louis Vanden Berghe. Band I, II. 
Gent 1989. 
D. Gaastra (Herausg.), Das Gopalha Brähmana. 
Leiden 1919. 
P. Di Giovine, II riflesso pahlavico dcl nome 
avestico dell* “eretico”. Potenza 1989. 
Gopatha-Brähmana. 
B. P. Grenfell - A. S. Hunt, The Oxyrhynchus 
Papyri Part XI. [Egypt Exploration Fund Greco- 
Roman Branch]. London 1915. 
Histoire et Cultes de TAsie Centrale Preislamique. 
Paris (Editions du CNRS) 1991. 
W. B. Henning, Sogdica. London 1940. 
H. H. Hock (ed.), Studies in Sanskrit Syntax. 
Delhi 1991. 



MARn - maru- rn 

MARn hindern: in ä-marilar- 'Minderer' (RV 4,20,7), ä-nuir- 

'Hindcrnis1 (RV; Ins, IIJ 13 [1971] 82T., Schi, Wn 37), ä-nmri- 

dss. (RV 8,97,10), mumurat 'shall hinder’ (RV 8,97,3, Ins, 
a.a.O. 92f., Joachim 132), wohl auch an-a-mnui- 'keinen Min¬ 
derer habend1 (RV 1,33,1; s. J. Nartcn, MSS 41 [1982] 148 
Anm. 6, doch vgl. Ins, a.a.O. 93). - Vielleicht idg. */h<y//'hin¬ 
dern’; vgl. lat. mora f. 'Verzögerung, Verzug, Hindernis1 

air. marakl, Konj. -mair 'bleibt1?), Ins, a.a.O. 86. 

Anders Thi, Heimat 26 = 560 Anm. 1 (lat. wow'*Festhallung\ vgl. 
*merh2 'packen’ in MARn). - Zur Wurzclform von moros. Schrijver, 
Rcll MO, 216. 

Nach Ins, a.a.O. 92 hierher auch RV 2,23,6 mannamt; vgl. dazu 
o. 319, s.v. MAR. 

MAR14 gerinnen: s.u. MÜRCH. 

marica- n. Pfefferkorn (ÄpDhS); marica- (ep. +), marica- (kl.) m. 
PfefTerstaude. - Mi., ni., pä. marica- n. schwarzer PfelTer, 
u.a. (Tu[Add] 9875; dazu nu. und dard. Fortselzcr von *ma- 

ruccaTu 9875.3?) - Sicherlich ein Fremdwort. 

Über die Beurteilung von Mon-Khmer-Anklängen s. die Lit. in 
KEWA 11 588, III 775. - Zur Ausstrahlung des Kulturworlcs in tür¬ 
kische, kaukasische und iranische Sprachen s. Abacv I 282, mit Lit. 

märici- f. Lichtteilchen, Lichtatom, Strahl, Luftspiegelung (RV +); 
marfcf- f. dss. (°cyahy JUB; AiGr III 158). - Mi., ni., pä. marfei- 

f., amg. mirii- f. Lichtstrahl, u.a. (Tu 9876). - Wohl mit gr. 
MaTpa f. 'Name des (funkelnden) Hundssterns1, p«piAr| f. 
'glühende Asche1, pappaipco 'glänze, funkle’ zu verbinden. 

Vgl. die Lit. in KEWA II 589 (auch zu Abweichendem): s. ferner 
Thi, KZ 78 (1963) 241 Anm. I = KS 506 Anm. I, Bcc, Dev 149. Zur 
Grundform (man0 < *[H]mor/I-iii2-y MaTpcx < *[U]mrh-ih2, u.a.) vgl. 
Pct, Lar 22 If. (mit weiterer Ul.). 

rnaru- m. (Plur.) Name eines Landes und seiner Bewohner (TA +; 
MK II 135); dazu der Volks- und Landesname der nuilava- 

(AVParis +, hi. mälwä in. 'Ihe country of Malwa1 u.a. [Tu 
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10090]; Bur, IndT 7 [1979] 154)? - Gehört der Landesname 
m° mit ep. + maru- m. 'Einöde, Sandwüste’, pkt. maru(a)- 

m. 'waterless country’ (u.a., TuAdd 9876a) zusammen? 

Diese stellt Bur, a.a.O. als *maiu- (~ mälava-) zu got. malma 

'Sand’ u.dgl. - Vermittlung von m° mit laL mare ‘Meer’ u.a. ist 
mehrfach versucht worden (Referat in KEWA 11 591). - Eine ältere 
dravid. Erklärung von m° (TPS 1945, 115) hat Bur mit seinem idg. 
Deulungsvorschlag aufgegeben. 

marut- m. Plur. die Marut, eine Gruppe von Sturmgöttern 
(RV +); marutvant- von den M° begleitet (RV +), marudvrdhä- 

f. Name eines Flusses (VokSg °dhe> RV 10,75,5; MKII 135f., 
Luders, Varuqa 153 und Anm. 5), maruta- den M° gehörig, 
aus den M° bestehend, mit den M° verbunden (RV +)> u.a. - 
Mi., singh., pä. maru m. Plur. Luftgeister, märutamäluta- 

m. Wind, u.a. (Tu 9877, 10068). - Nicht klar. 

In der Fachliteratur erscheint oft die Zusammenstellung mit dem 
lat. Namen des Wetter- und Kriegsgottes Mars (Märt-, alt Mävort 

Maurt-, osk. Mämert-); s. die Lit. bei WH II 45, KEWA II 589f., 
A. Giacalone-Ramat, AG1 47 (1962) 112fr., I24ff. - Mehrere Auto¬ 
ren analysieren mar-üt-y mit suftixalem -üt- (zum Typus s. AiGr II 
2,483f., 550, o. 1471 [anders Thi, Fs Weller 665 = Schm (ed.), Dich- 
terspr 201: °üt- ’blasend’ (s. VAT)\ mar0 = Vom Meere her’, vgl. lat. 
mare])-t die semantischen Zuweisungsmöglichkeiten für mar° sind 
vielfältig (Referat in KEWA II 590). Erwägenswert bleibt Wurzel¬ 
verwandtschaft mit marya- (vgl. RV 7,56,16 marütah... mdryäh; die 
M° sind „die göttliche Entsprechung zu den menschlichen marya’s* 

[Wikander, Männerbund 83; s. Bai, MithrSl 12f. und Anm. 26]). 
Nicht-idg. Ursprung von m° (s. die Lit. in KEWA II 590) ist aus¬ 

zuschließen; vgl. Kui, Fs Kirfel 139, 
Höchst fraglich 1AV *marut(as); s, Kamm Arier 48, 53 (mit Lit.), 

Mh, Mythos 13 f. = AKS 50f. 

markä-y mdrka-, s.u. MARC. 

markäta- m. Affe (Kath +; auch in §Br, vgl. die Lit. in KEWA 
II 592). - Mi., nu., dard., ni., pä. makkata- m. Affe, usw. (Tu 
9882, 10069; s. auch TuAdd 9882 [~ Lex. markata- 'eine 
Koitus-Art’ < '*Affe’?]). - Unklar; Fremdwort? 
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Über Vorschläge zu Deutungen aus dem Dravid., aus einer austro- 
asiat. Präfix-Sprache oder aus einer verschollenen Sprache Asiens s. 
das Referat in KEWA II 592; vgl. bereits AiGr I 177. - Wertlos Bai, 
ALB 50 (1986) 247ff. (fiir *makä-ta~ [wie umgekehrt nakulä- für 
*narkutä-, o. II 2], zu einem idg. *mak *to jump’). 

Herkunft von ahd. merikazza, nhd. Meerkatze aus einem „Vorbild 
wie ai. markaia-u hält Kluge-Seebold 470a (gegen Klugc-Mitzka 
470af.) wieder für erwägenswert. 

markataka- m. eine Getreideart (ÄpSS). - Dard. (nur Shina, 
Jijelut-Dial.), ni. (nur bihari mahrä 'thc grass Eleusine aegyp- 
tica’); Tu 9884 (s.u.). - Unklar; Fremdwort? 

Tu, a.a.O. verweist auf Lex. markaka- m. ’Ardea argala’ und des¬ 
sen dard.-ni. Fortsetzer (Shina [Gilgil-Dial.] mäkai, nep. makai 

fMais’ u.a., Tu 9879FT.); Indiz für fremde Herkunft? 

marga- s. mrgd 

MARC beschädigen, versehren (RV + [marcdyati; Jamison, 
-dya- 86f.], JB [mrcyati; s. Narten, Aor 196 Anm. 570]); Aor. 
(Prekativ) mrksista (RV 1,147,4; vgl. Narten, a.a.O. 196, Jami¬ 
son, a.a.O. 87 und Anm. 21); mrktä- beschädigt (RV 5,18,2 
mrktd-vähas- 'mit beschädigtem Fuhrwerk’ [s. Old, Not 1321, 
GeRV II 18, z.St.], RV d-mrkta- unbeschädigt), mrkna- ver¬ 
letzt (AitB; o. I 247, mit Lit.); markd- m. Vernichtung, Tod 
(RV 10,27,20; s. die Lit. in KEWA II 593), mdrka- m. N. pr. 
(u.a. eines Krankheitsdämons [SO]; vgl. Hillebrandt l 463f., 
II 429f.), mfc- Beschädigen, Versehrung (RV 8,67,9, personi¬ 
fiziert in AVP 17,15,7; Schi, Wn 37), mrcaya-, wenn: hinfällig, 
vergänglich (AitB, Su; s. AiGr II 2,214). - Ni., vgl. nep. mak- 

(k)inu 'to decay’ u.a. (~ mrkna-)? Fraglich, s. Tu 10263 (vgl. 
auch u.). - Iir., aav. vf-marancaite sie zerstören, marangaidiiäi 

zu zerstören, marqsiiäl er möge zerstören, maraxsaite ver¬ 
sucht zu zerstören, jav. marancita möge zugrunde gerichtet 
werden, u.a. (Kel, Verbe 165f.); jav. mahrka- m. Tod, aav. 
(Y 31,18) marakae-cä 'and in ruin* (jav. mahr0 = ved. mdrka-; 

aav. marak0 < *marka- entweder Entsprechung von ved. 

markd- [Hoffm, Fs Humbach 180 Anm. 15 = HoflrnA 854 



324 MARJ 

Anm. 15] oder Akzentverlagerung [*markai-ca] von *mdrka- 

[Bee, Gramm 68,69]; s. auch Lubotsky, System 78); jav. ahu- 

marpxs das Leben zerstörend, msraxs Verderben (= ved. mrc-; 
Schi, Wn 37, mit Lit.; Kel, NR 60fT.); sogd. mrync- zerstören, 
/wr Tod, mp. np. marg Tod, oss. marg Gift, orm. mät verwelkt 

(*marxta-ka-), u.a. (vgl. W. Henning, BSOS 8 [1936] 584=SelP 

I 408, Gersh, Gramm 22,73, MorgllFL I 273a, 400a, Abaev 
II 73, Bielmeier, Unters 193, s. auch Samadi 154). - Der idg. 
Ursprung von iir. *MARK/*MARÜ ist umstritten. 

Vielleicht als *melk?/*m!k9 zu gr. ßAdnto 'verletze, hemme’, 
ßXaßn 'Schaden’ (von *pXan- = ved. mrc-?), s. die Lit. in Frisk I 
239 f. (dazu III 52), KEWA II 594, III 775. - Nach anderen aus 
*merk, vgl. heth. märk-hhi 'zerwirken, zerteilen* (Oett 425 f.; weitere 
Lit. bei Tischler II 137, 138). Daß in einigen iran. Sprachen *MARK 

und *MAR kombiniert sind (MorgllFL I 273a, Bielmeier, a.a.O.), 
besagt nichts für die ganz hypothetische Verbindung von *mer-k mit 
idg. *mer 'schwinden, sterben’ (MAR; bzw. *mer-h2 'zerkleinern’, o. 
H 320), s. WP II 276fT, 278, Pok 735 fT., 737, vgl. auch Oett 426 
Anm. 66. 

S. Y 45,1 daibitim dus.sastis ... mdrqsiiät ~ RV 1,147,4 mrksista 

... dumktaihy 5,3,7 abhisastim ... yö no marcdyati dvayena (Kel- 
Pir III188); Yt 13,137 arätöis... gaedö.ma&nciiänahei— Y 31,1 gaeOa 

vim3r3ncai(ey Yl 19,50 mahrkäi... gaeOanqm): RV 2,23,7 marcdyät... 
arättvä. 

Fraglich ist Zugehörigkeit von RV 8,61,10 mraksa-kftvart- 'zer¬ 
störend*, RV 6,6,3 und 6,18,2 tuvi-mraksä- ('mächtig zerreibend’, 
'viele aufreibend’), des unklaren rnrksim- (RV 10,98,6; s. Luders, 
Varupa 114 Anm. 2, Renou, EVP 16 [1967] 156) und von pä. makkha- 

m. *anger’, nep. bimäkh 'destruction’ u.a. zu MARC (s. Kui, AcOr 
12 [1934] 246, TufAdd] 10376); Zuweisung an MARJ oder MARS 

bleibt möglich (AiGr I 213). 
Hierher VdhSü supramriktam pramricya (Cal, AcOr 4 [1926] 165 F. 

= KS 348f.), AiGr I2 Nachtr 19? 
Nicht sicher zu bestimmen ist die Sprachschicht, der finn.-ugr. 

Wörter wie finn. myrkky, Ungar, niereg u.a. 'Gift* entstammen mögen 
(Katz, Habilschr 346; vgl. Joki 282 f., Abaev, a.a.O., UEW 278, mit 
Lit.). 

MARJ putzen, reinigen, abstreifen, streichen (RV -I- märjmi, 
mrjdnti; RV mrnjata sie reinigen sich, Br [°]mrnjyät dürfte 
streichen [Goto 102 Anm. 48]; s.u.l); Perf. mämrje, mämrjur 
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(RV), mamärja (AV), u.a.; Aor. mrksatam, amrksanta, Konj. 
mrksä (RV), amärjisam, amärksam (Br), u.a. (Narten, Aor 
196flf. [mit Lit. in 197 Anm. 571]); Fut. mraksyd0, mrastä (Br), 
märksyate (Käth +; Narten, a.a.O. 198); mrstä- sauber ge¬ 
macht, gestriegelt (RV +), mdrj(i)ya- zu putzen (RV), mrstvä 

abwischend (AV +); Pass, mrjydte (RV +), Int. marmrjyäte 

(RV +), Perf. marmrjmä (RV 3,18,4; HofTm, Inj 254 Anm. 
284), Kaus. marjay° (RV + [Br + märjay0], s. Jamison, -äya- 

156f); märjana-n. das Reinigen, Abwischen (Sü +), märjälyä- 

sich gerne putzend (RV 5,1,8), märjältya- m. Erdaufwurf, auf 
dem die Opfergefaße gereinigt werden (Käth +), märjära- m. 
Katze (Br +), mrksä- m., wenn 'Pferdestriegel’ (RV 8,66,3), 
rnfsti- f. Reinigung (Käth +); u.a. (s. auch unten). - Mi., dard., 
ni., pä. majjati reinigt, matt ha- abgewischt, rein; usw. (Tu 
S. 593a, s.v. M#J; TuAdd 10080, 10299, 12979a). - Iir, aav. 
ni... nidrqzdiiäi 'to sweep ... out, to wash ... olF (Y 44,14; 
HumbElfSkj, Gä II 157; Kel, Verbe 69f., mit Lit.), jav. ni- 

marvzista- 'best sweeping out' (HumbElfSkj, a.a.O.), mar?zaiti 

streift, berührt streifend, u.a. (Kel, Verbe 111); khot. malys- 
reiben, buddh. sogd. n-m’rz- berühren, parth. n-mrz- reinigen, 

chwaresm. pr-mz- berühren, betasten, mp. np. mdlfdan, mustan 

reiben, fegen, oss. mcerzyn/mcerzun abwischen, putzen; usw. 
(Emm, SGS 55, Abaev II 101, Bielmeier, Unters 195, Bai, 

Dict 325a, Samadi 154f. [s. auch D. N. MacKenzie, JRAS 
1992, 457]). - In iir. *(H)marJ 'abstreifen, streifend berühren, 

reinigen’ sind wohl idg. *h2merg 'abstreifen’ (Pet, Lar 24 Anm. 

[18]; gr. dpepy<*> 'pflücke ab, streife [Blüten oder Früchte] ab’, 

öp6pyvü|ii 'wische ab, trockne ab’, WP II 283, Pok 738) und 

*/i2me/g'*ab$treifen > melken’ (gr. dpeAyco usw.; WP II298f., 
Pok 722f., E. P. Hamp, SCelt 14/15 [1979/80] 109f., 112f.) 

zusammengefallen. 

Zur Möglichkeit, die beiden ved. Präsensbildungen mit diesen 
Herkunftsquellen zu vermitteln, - märjmi zu Vi2metg, mrnf (aav. 
mjrqz0) zu *h2merg - s. Joachim 131 und Anm. 398; doch gibt es 
Zweifel am Alter der iir. Nasalbildung (*/mr-n-j-/, ~ gr. öpöpyvüpi), 
s. Joachim 130f., Jamison, -äya- 156f. Anm. 107. Die Form pra- 

mrnajäni in GopBr 2,1,24 ist zudem mit Gaaslra 161 (gegen die Hss.) 



326 MARD 

in pra-vrn0 zu emendieren. - Vgl. weitere Lit. in KEWA II 670F, 
Chanlraine 75a, 799b, Lehmann 256b; abwegig Bur, BSOAS 38 (1975) 
59 f. 

Hierher RV 2,38,2 ni-mrgra- ('quiel, still’ nach Ins, Spr 20 [1974] 
117f. Anm. 9), apä-märga- m. Achryanthes aspera (AV +; „wegen 
ihrer Heilkraft gerühmt; ... der 'Wegwischer’ alles Unheilvollen“ 
Syed, Flora 40; Für *apa-I1märja-l)y ä-nir-märga- m. Nichtverwi¬ 
schung (MS), nir-märguka- abslreifend (TS), vi-mfgvari- Adj. f. rein¬ 
lich (AV, Raus); darin ist -g- zu ererbtem -j- (< *-j-> av. -z- usw.) 
analogisch geschaffen worden (AiGr I 161; vereinzelt auch margmi, 
AiGr l2 Nachtr 80). - Abzulehnen ist die Annahme eines ererbten 
Velars in °mrg\ °märg° (s. KEWA II 671); vgl. ferner Mh, AirN 1/63. 

Fraglich ist Zugehörigkeit von RV 1,64,4 mimrksur (vielmehr 
*mimiksurl)\ s. Renou, EVP 10 (1962) 65, mit Lit. 

MARD gnädig sein, großmütig sein, sich erbarmen, verzeihen 
(RV [mrdä, mrddta u.a.] +), Perf. Opt. mamrdyur sie mögen 
sich erbarmt haben (RV 4,18,8); mrddy0 gnädig sein (RV +; 
s. Jamison, -äya- 102F, A. Lubotsky, IIJ 32 [1989] 101, lllf. 
Anm. 2); marditar- m. Erbarmer (RV; AV mrditärs. AiGr 
II 2,674), a-mrdayä- unbarmherzig (TS), mrdayäku- gnädig 
(RV; s. AiGr II 2,267), mrda- gnädig (AVP +; s. AiGr II 2,76), 
mrdikä- n. Gnade, Huld (RV), su-mrdikd- huldreich, gnädig 
(RV +), märdikd- n. Gnade, Huld (RV; AiGr II 2,109,427). - 
lir. *marzd/*m[zd (-* vorved. *mrzdy ved. noch mrd, AiGr I 
31 f., 275,12 Nachtr 154), aav. nurazdätä 'habt Mitleid!’ (Y 33,11; 
s.u.), marazdika- n. Mitleid (Y 51,4), jav. marzdika- n. dss., 
khot. mulysdi- f. Mitleid (Bai, Dict 338b); parth. *mwjd(*ämuzd) 

Mitleid, mp. np. ämurzidan verzeihen, mitleidig sein (W. Hen¬ 
ning, ZU 9 [1933] 168f. = SelP I 75f., Nyb, ManP II 16a). 

Da die iranischen Formen auf *mpzd/*m[zd zurückführbar sind 
(Henning, a.a.O.), ist von */m(a)rs-d-/ auszugehen; ein Teil der älte¬ 
ren Lit. leitet mp. np. °murz° aus *mpj her und verbindet MARD etc. 
als *marj-d - auch semantisch wenig ansprechend („verzeihen“ < 
„wegwischen“), - mit MARJ (s. die Lit. in AiGr I2 Nachtr 154, 
KEWA II 672; Bur, Skr 91). Iir. *marzd < */mars-d/ eher zu MARS 

(vgl. RV 1,31,16 mimrsas 'verzeih!’, MS + marsay0 'etwas vergessen 
machen, nachsehen, verzeihen’); s. schon Kui, AcOr 12 (1934) 258. 

Kau$ 47,46 °mrdfct\ etwa 'Klumpen, Stückchen, Körnchen’ (M. 
Bloomfteld, JAOS 14 [1890) liii, Cal, Zaub 165 Anm. 38) ist mit nur 
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denkmöglichen, aber unbeweisbaren semantischen Kombinationen 

an MARD anschließbar (s. KEWA II 672). 

Vgl. RV 1,25,19 srudhi... mrjaya ~ Y 33,11 sraotä ... msrazdätä 

(= °datäy ved. mrddta, Humb, Ga I 25f, II 42), jav. sraotam(ca) 

[...] marzdikamfca) [Bthl, Wb. 1633]; Schm, Di 198, Kel-Pir 111 

107. - RV 10,150,1 mdikäya na ä gahi ~ Yt 10,5 äca nö jamiiät... 

marzdikäi’y Humb, Ga II 87, Schlcralh II 161a. 

märta- m. Sterblicher, Mensch (RV +). - Mi. (und dard.?), 
apabhr. matta- m. Mensch (s. Tu 9887). - Im Iran, antwortet 
*martä- in aav. marjta- m. 'Sterblicher, Mensch’; aav. tnasa- 
entspricht, wenn 'mortal’ (so HumbElfSkj, Gä II43; s.u.), ved. 
märta-. S. ferner *marta- in sogd. mrt mrt 'jedermann’, parth. 
mrdy mp. np. mard 'Mensch’, *marta-tauxma-ka- in sogd. 
/martoxme/ 'Mensch’, mp. mardöm, np. mardum 'Mensch, 
Menschheit’ (Gersh, Gramm 74, Nyb, ManP II 127a{f.], S-W, 
CompLI 190). - Zu MAR (~ mrta-, a-mrta-); s. märtya-. 

Neben */n[-tö- stehendes Puerto- oder *möno- 'sterblich* („*an 

dem sich der Vorgang des Sterbens charakteristisch zeigt“, Thi, 

Studien 26 [und 31]). Für *merto- (Vfddhi von *mrtö-) H. Katz, Spr 

29 (1983) 176 (wegen finn.-ugr. LWW wie syrjän. mon 'Mensch, 

Mann’ < *mertä\ s. UEW 702); *mörto- wird durch gr. *popTo<; (in 

Hes. poptöc* avöpcoTioc, övt]töc, Kallimachos poptoi, poptou; und 

in Namen wie KAeo-poptoc etc.; s. die Lit. bei Frisk II 257, III 154, 

Chantraine 713b, Euler, Gemeinsamkeiten 129, Katz, a.a.O. 176f., 

J. Catsanicos, BSL 81 [1986] 155, Schm, Kral 36 [1991] 132f. Anm. 4) 

nahegelegt. - Iir. sicher *märta-\ aav. mar9ta-< *martä- mag sekundär 

entstanden sein (s. D. G. Miller, Lg 44 [1968] 278, Katz, a.a.O. 176, 

Bee, Gramm 68); einmaliges niasa- = 'Sterblicher’ wird nicht all¬ 

gemein akzeptiert (s. HofTm, Fs Humbach 171 = HoffniA 845, Kel- 

Pir III41, mit Lit.). Auch für das Ap. ist *mdrta- (in Namen-Kompp.) 

anzunehmen, vgl. Schm, a.a.O. [z.B. elam. <pir-$ä-mar-da> N. pr. = 

*Pfsa-marta-, <pepcoixoc;-Komp. 'Mannen strafend’ ~ DB I 21 f. u.a. 

martiya ,.. avam ... apfsam. 

märtya- (°tiya-) m. Sterblicher, Mensch (RV +; auch Adj. 'sterb¬ 
lich’ [RV (9,91,2; 10,79,1) +; Renou, EVP 9 (1961) 102]); 
a-mart(i)ya- unsterblich, göttlich (RV -h). - IAV? Vgl. in Nuzi 
mv/7eMES Sa mar-ti-a[n-n]i\ (ablehnendes) Referat bei Kamm- 
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Arier 217f. (s. ferner I. M. DiakonofT, Or. N. S. 41 [1972] 115; 
IC 31a, 196). - Mi., nu., dard., ni., pä. macca- m. Sterblicher, 
Mensch, u.a. (Tu 9888). - lir., aav. jav. masiia- m. Mensch 

(*mdrtiia-)y ap. martiya- m. Mann, Lehnsmann, Gefolgsmann, 

chwaresm. mrc Mann (*martiia-; s. Humb, CompLI 193, Skj, 
ZDMG 142 [1992] 178), sogd. mrtyy Mann, pasto mer?y wapeci 
mär? Gatte (*mdrtiia-\ s. Morg, Voc 47, Skj, CompLI 398, 
408), u.a. - Vgl. märta-. 

Eine mit märta- vergleichbare MAR -Ableitung wohl jüngeren, 
erst iir. Alters (s. H. Katz, Spr 29 [1983] 176); die iir. Ausgangsform 
*märtiia- steht außer Zweifel (Referat hinfälliger Gegenvorschläge 
in KJEWA II 594f.). - Über alte Text-Übereinstimmungen zwischen 
märt(i)ya- und iran. *mdrtiia- s.o. I 467 (zu dmartya- gdya- usw.), 
I 743 (zu devd- - märtya- usw.), II 88 (zu parö... märtyair... devdih 

usw.), ferner Yt 14,36 raeuua masiia, Vd 20,1 masiiänqm ... raeuua- 
tqm ~ RV 7,1,23 martah ... revän (Schlerath II 162b). 

MARD, s.u. MRAD. 

MARDH vernachlässigen, nachlässig sein, im Stich lassen (RV 
[niärdhati, ä-mardhant- u.a.]; Präs, oder Aor.-Konj., s. Goto 
242?); Aor. mrdhyäs Opt. (RV), mrdhas Inj. (GfSü), mrdhäti 

Konj. (RV; Narten, Aor 199 und Anm. 581, Joachim 131, 
Goto 242 Anm. 534), märdhisat u.a. (RV; Narten, Aor 198f.); 
mrddhä- wohl 'nachlässig’ (MS; Narten, Aor 198 Anm. 580); 
mardhuka- vernachlässigend (JB; AiGr II 2,480), mrdh- f. 
Verachtung, Verächter (RV +; auch in RV mfdh-as /cnr'ver¬ 
schmähen, in Mißachtung bringen’, Nowicki 92), vi-mrdhd- 

den Verächter vertreibend (RV [10,152,2], AV +), mrdhrä- n. 
Anfeindung, Mißachtung (RV [s. auch Sha 234]), d-mrdhra- 

nicht zu verschmähen (RV), mrdhra-väc- Übles redend, 
Schmähreden führend (RV). - Zum Ni. s.u. - Iir., aav. mar?- 

daiti übersieht, mißachtet (Y 51,13; Präs, oder Aor.-Konj., s. 

Golö 242, Kel-Pir III 259f.). - Die Herkunft von iir. *MARDn 

ist unklar. 

Idg. *meldh (Präs. *mef-dh-e-, neben *mel-h} raufreiben\ o. II 320), 
vgl. gr. paXOaxoc "weich', nhd. mild usw. (WP II 289, Pok 719, Bur, 
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Skr 292, Frisk II 167, Chantraine 662b)? MARDH 'nachlässig sein’ 
müßte sich aus „*aufgerieben sein, *weich geworden'* entwickelt 
haben (? - Ganz fragliche Widerspiegelungen dieser Grundbedeu¬ 
tung im Ni. erwägt Tu 10294). - Semantisch ansprechender scheint 
W. Schulzes (KZ 38 [1905] 289f.) Vergleich mit gr. ßA.ao-<pTipo<; 
'lästernd, verleumdend' (~ mrdhrd-väcein -j-Stamm \*mjdh’$-] 

liegt in ved. mfdh-as jedoch nicht vor, s.o.). Dagegen Wack, KZ 38 
(1905) 496fr. = KS 74HT, Frisk I 24 lf., Chantraine 179a; s. auch 
Schm, Di 15 Anm. 79, Pet, Lar 162 Anm. 107. 

märman- n. verwundbare Stelle des Körpers (RV +), a-marmän- 

unverwundbar (RV [amarmdno vidat ... mdrma u. dgl.]; A. 
R09U, JA 269 [1981] 417fT., Fedorova 7ff.). - Mi., (nu.-)dard., 
ni., pä. mamma- n. weiche Körperstelle, usw. (Tu 9893). - 
Vielleicht als „tödliche Stelle“ zu MAR. 

W. Porzig, 1F 42 (1924) 254f.; weitere reiche Lit. bei Wennerberg 
1 150f., Fedorova 4ff. - Diese Bildung ist, wenn die Deutung zutriffl, 
wohl erst indoarisch; arm. marmin 'Leib, Fleisch' ist schwerlich als 
Zeugnis einer verwandten idg. Formation oder als LW aus einer ver¬ 
lorenen iran. Quelle verwertbar (Lit. in KEWA II 596, III 775). 

Andere deuten m° aus idg. *nlel-men-, zu *mel-d 'sanft, weich’ 
(~ mrdü~\ s. J. C. W[rightJ bei Tu, a.a.O.). In diesen Zusammen¬ 
hang sind ball. Wortformen von scheinbarer Ähnlichkeit gezogen 
worden (lit. melmenys 'die Nieren umgebende Fleischleile’ u.a.; 

oder *meld-m°y Fraenkel 431b); in einen anderen Konnex 
(mit heth. meli- 'ein Körperteil in der Halsgegend’, idg. *niel- 'Glied’) 
wird mlit. melmenys usw. bei Tischler II 185f. gestellt. 

Die Form von m° könnte durch vdrmari- 'Panzer* beeinflußt sein; 
vgl. RV 6,75,18 marmäni te värmanä chädaydmi (und HofTm, Gs 
Renoü 371 Anm. 6 = HofTrnA 211 Anm. 6). 

marmartu: S. die Angaben s.v. MAR, 0. II 319. 

mdrya- m. Jungmann, Jüngling (auch junger Krieger, junger 
Mann einer Frau, Liebhaber) [RV +; s.u.]; maryakd- m. Männ¬ 

chen, Jüngchen (RV 5,2,5). - IAV? S.u. - Nu., dard., kati mere 

Junge, khowar maristan (*mariya-sthäna-) Sklave, u.a. (Tu 
9874, 9894). - Iir., jav. mairiia- m. Schurke, Bube (Bed.-Ver¬ 
schlechterung von „Jungmann, junger Krieger“ in der Ver- 
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wendung für antizarathustrische Wesen; Ge, GIrPh II 53, 

Gersh, Hymn 152f., M. Boyce, BSOAS 50 [1987] 512, 513), 

ap. <mrik-> = /marlka-/ < *mariia-kaetwa: Gefolgsmann, 

Untertan (semantisch gewiß in den Bereich von 'Bursch1, 

'Jungmann*, nhd. Knappe ~ Knabe, ahd. kneht 'Jüngling* ~ 

nhd. Knecht, engl, knight, französ. gar^on u. dgl. zu setzen; 
s. die Lit. bei Schm, Krat 25 [1980(81)] 33, CompLI 70), baktr. 
|iapr|Yo 'servant’, mp. merag junger Mann, Gatte; u.a. (Nyb, 
ManP II 132a; KEWA II 597). - Idg. etwa *mer(H)io- 'junger 
Mensch’, vgl. gr. pelpod; f. Mädchen, m. Knabe; dazu im wei¬ 
teren wohl kymr. morwyn Mädchen, merch Tochter, lit. marti 

Mädchen, Jungfer, Braut, mergä Mädchen, lat. maritus ver¬ 
heiratet, u.a. 

Vgl. Frisk II 195f. (mit Lit.), Chantraine 678af., Thi, KZ 78 (1963) 
2391T. = KS 504ff, Euler, Gemeinsamkeiten 172f., Pet, Lar 222, 
Schrijver, Refl 459f.; zur Problematik der Wurzel von *mer(H)-io- 

s. Pet, a.a.O. (vgl. o. II 322 zu manit-). 

Über die Bedeutung von mc s. Renou, EVP 10(1962) lOAnm. 1,64; 
gegen die Bestimmung der iir. *mdnäs als 'JungmannschaH, Männer¬ 
bund’ (Wikander, Männerbund passim, bes. 22ff., 30fL; s. die Lit. 
bei Renou, EVP 4 [1958] 49) vgl. Boyce, a.a.O. 5121T. - Aufm0 - 
Angehöriger eines (Ringer-)Männerbundes’ bautauch die Annahme 
auf, m° sei in ep. + malla- 'Ringer’ (— 'Kultgemeinschaft’; s. ferner 
den Volksnamen der malla-, wozu andererseits o. II 301) fortgesetzt; 
vgl. Bollee, Studien 1 50f. Anm. 98, ZDMG 131 (1981) 172 ff., JüS 
s.v. malla-1. 

Ein JAV *maria-, etwa 'Jungmann, junger Krieger’, wird seit der 
Frühzeit der IAV-Forschung (s. Mh, 1AV 131b, 137b, 139a, Mythos 
68, 70, 87, Gs Kronasser 76 Anm. 24) in ma-ri-ia-an-nu u.a. gesucht, 
der Bezeichnung einer Gruppe in Mittani und Syrien, deren Status 
mit der Meisterung des leichten Streitwagens verbunden war (G. Wil¬ 
helm, RLAss 7 [1989] 419afT., mit Lit.; P. R. S. Moorey, Fs Vanden 
Berghe I 279f, Beal 178ff.). Die Zusammenstellung ist bis heule 
umstritten; beachtlichen Stimmen der Skepsis oder Ablehnung (s. 
KammArier 220f., 222f., DiakStar 21, Boyce, a.a.O. 509, Hofmann, 
Fuhrwesen 297ff., 304ff, Zimmer, Urspr 38 und Anm. 89, 90) ste¬ 
hen weiterhin Vertreter der Möglichkeit von 1AV * maria- gegenüber 
(Laroche, GLH 168; s, Wilhelm, a.a.O. 419af). 

Aus iir. Quelle tschercmiss. marij u.a. 'Mann, Ehemann, Tschere- 
misse’? S. die Lit. bei Joki 280; dagegen Katz, Habilschr 148. 
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maryädä- f. Grenze, Landesgrenze (RV +; s. L. Renou, BSL 37 

[1936] 141fT., EVP 2 [1956] 59 und Anm. 1). - Mi., ni., pä. 

mariyädä- f. Grenze, u.a. (Tu 9895, 14740). - Nicht zufrieden¬ 

stellend erklärt. 

Ansprechend bleibt Verbindung mit jav. marsza- m. 'Mark, Grenz¬ 
gebiet* (Vd 4,53), mp. np. marz 'Grenze, Mark* (~ nhd. Mark usw.), 
denen nu.-dard. Wörter für 'Wiese, Anger* entsprechen sollen (s. 
Tu[Add] 9886, mit Lit.; Tu 14738); ved. mary° für *marjny oder Wur¬ 
zelverwandtschaft (iir. *mar-i° ~ *mar-j°)‘! Es ist zu erwägen, ob 
iir. *marjädä- (d.i. *[marclzädä-], s. Mh, CompLl 6) in der Folge 

... d°] durch Dissimilation *[(}} verloren hat; *[7j = [+ palatal, 
+ stimmhaft] möglicherweise > y (vgl. die Fälle mit s ~ y\ AiGr 
1 209, V Nachtr 115, o. I 421)? - S. die Lit. in KEWA II 598. 

Eine Verknüpfung mit lat. mare u.a. 'Meer* (Lit. in KEWA II 
597f.) müßte mit hypothetischem „*Meeresgrenze“ operieren; den 
Texten ist diese Bedeutung nicht zu entnehmen. - Nach Thi, KZ 78 
(1963)241 Anm. l=KS506Anm. 1 ist mordie Anteile zerschneidend* 
(~ *mari- 'Anteil*, vgl. gr. MoTpa); Wüst, ApSt 25 scheint an 'Stand¬ 
ort wehrhafter Jungmänner* (~ ma/ya-) zu denken (?). 

MARS berühren, anfassen (RV [mrsdse, mrsänt- u.a.] +), Perf. 
mämrsür{pari°) sie haben geistig berührt, überlegt (RV 8,9,3); 
Aor. mrksata (abhiprä°) fasset an, packet (RV 8,67,9), amrksat 

(AV +), u.a. (Narten, Aor 199); mrstä- (geistig) berührt, wahr¬ 
genommen (RV +), °mrsya packend, ergreifend (RV +), °mrse 

zu berühren (RV +); Int. märmrsat berührend, betastend 
(RV +; Old, Not I 247,11 109), manmrsya0 (Br; s. Goto 249 
Anm. 558), Kaus. marsay0 (Br +); sam-märsana- n. das 
Bestreichen (SB H-), sam-marsin- urteilsfähig, begreifend 
(TA, Up), pra-mrsa- antastend (VS), an-ava-mrsyä- nicht zu 
berühren (SB), manmrsa- betastend (AV); u.a. - Mi., nu., dard., 
ni., pä. parimasati, pkt. ämusai berührt, ämarisa- m. Berüh¬ 
rung, usw. (Tu S. 594b, s.v. MRS; TuAdd 1263a, 9897[a], 
10296a). - Iir., vgl. christl. sogd. mnvj- betasten, parth. pd-ms- 

verstehen (Henning, BBB 80 = SelP 1494, Gersh, Gramm 22 
[mit Lit.], KEWA II677,678; s.u.). - Idg. vielleicht *me1ky vgl. 
lat. mulceö streiche, streichle, berühre leicht. 

Lit. in KEWA II 677f.; dort zu anderen Vorschlägen (wie idg. 
*merk) und zum Reim auf SPA RS (der zu beachten bleibt). 
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Ob *mel-k (*h2mel-Jcl) Wurzelerweiterungsvariante zu *h2mel-g 

r*abstreifen’ (s. MARJ, o. II 325) sei (WP II 297» Pok 724), ist eine 
müßige Frage. Wesentlich bleibt jedoch, daß die semantische Nähe 
von MARJund MARS in einigen Fällen lautlicher Gleichentwicklung 
(wie indoar. iran. aus idg. *°#g-t° oder *°££-/°) eine 
eindeutige Zuordnung erschwert, so bei indoar. mrj/a-Fortsetzern 
(s. Tu [Add] 10299) oder im Falle iran. Fortsetzer von *mrsta- wie 
jav. °marsta- (s. KJEWA II 678), paSto mwi-a/ reiben (vgl. Morg, Voc 
48, Skj, CompLI 404). In Fällen wie ved. °mraksd- ('zerreibend'?) 
u.a. steht sogar Bezug auf MARC, MARJ oder MARS zur Wahl 
(o. II 324). Neben der unklaren A//fÄC-Ableitung (?) mrcaya- (o. 
II 323) erscheint mrsaya- in SSrSü (AiGr II 2,214). 

MARS vergessen (RV + [mrsyate]), Perf. mamdrsa (RV +); Aor. 
mrsthäsy mrsanta (RV), marsisthäs (RV; s. Narten, Aor I99f.); 
pra-mfse zu vergessen (RV 3,9,2); Kaus. marsay0 (MS +), 
Aor.-Konj. mfmrsas (RV [1,31,16] +; Jamison, -dya- 219, o. 
II 326); dur-mdrsa- unvergeßlich (RV), mrsä Adv. umsonst, 
vergeblich, fälschlicherweise (RV +; InstrSg eines Wurzel¬ 

nomens *mrs-y AiGr III 116, Schi, Wn 38 [mit LitJ; s.u.), 
a-pra-mrsyd- den man nicht vergessen soll (RV [2,35,6 u.a.]). - 
Mi., nu., dard., ni., pä. pamussati vergißt, pamuttha- vergessen, 

musä fälschlich, usw. (Tu S. 594b, s.v. MRS; Berger, Prob! 
60). - lir., vgl. mp.framustan, np .farämustan vergessen, khot. 
hämura- vergeßlich (*främrsa-)y baluci samus- (intransitiv) 
vergessen (^ra-nifs-), u.a. (Bai, Dict 325a, 478a; vgl. Lit. bei 
W, Henning, ZII 9 [1933] 185 - SelP I 92, KJEWA II 678f.). - 
Idg. *niers Vergessen’, arm. morana-, lit. uz-mifsti, toch. AB 
märs- vergessen, vielt, auch helh. /marsa-/ (AkkSg mar-sa-an, 

u.a.) falsch, unzuverläßlich (nicht nur zu ved. mrsä, gegen Bur, 

Gs Henning 97; s. die Lit. in KEWAIII781, Tischler II143f.). 

WP II 279, Pok 737 f., Kli, Altarm Verbum 126f. 

Zu *mersy iir. *mars wohl iir. *marz-d in MARD, o. II 326. - 
Mi. Fortsetzer erweisen keine Nebenform *smar5y s. die Lit. in 
KEWA II 679 (und III 781 zu smürch [?]), Tu 8730.1. 

mala- n. Schmutz, Unreinlichkeit, Unrat, Dreck (RV [10,136,2 

pisdrigä vasate mcifä 'kleiden sich in braunen Schmutz’ (= 
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Schmutzgewänder der müniGeRV 111369, mit Lit.)], AV +); 
mdlavad-väsas- menstruierend (TS +), malodväsas- die 
schmutzigen Kleider (nach der Menstruation) abgelegt ha¬ 

bend (SB), malagd- m. wohl: Wäscher, Walker (AV 12,3,21; 

aus *mala-kä- 'sich mit schmutzigen Kleidern abgebend’ [s. 

AiGr II 2,523fT; MK II 138]?), malina- Adj. schmutzig 

(Yäjn +; für *malin-, Sommer, Nomin 25, vgl. Tu[Add] 9904, 
Pet, Lar 162), malimasa- Adj. schmutzig (Päo [5,2,114), kl.; 

s. KEWAII 599f.). - Mi., nu., dard., ni., pä. mala- n. Schmutz, 
usw. (Tu 9899 [mit Verweisen]; TuAdd 7366, s. auch o.). - 
Wohl idg. *melo- (s.u.), vgl. gr. peAac; schwarz, lit. melas blau, 
melsvas bläulich, u.a. 

Material und Lit. bei Fraenkel 430bf. und in KEWA II 598f. 
Zur Anit-Wurzel *mel s. Pet, a.a.O. (anders Lubotsky, System 76); 
*melo- (= mala-) wird nach Pet, a.a.O. 163 wohl durch lit. melas 

'Lüge’ (gegen Fraenkel 430af.) fortgesetzt. Vgl. G. Neumann, HS 
105 (1992) 79. 

malimlu-, malimlu- m. Räuber (AV [°lu-]y Käth +); malimlu- 

senä- f. Räuberbande (TS), mälimlava- die /?i°-Singweise 

(Käth; J. Narten, IIJ 9 [1965-66] 203), märimlava- Patronymi- 
kon (zu *marimlu- N. pr.; Narten, a.a.O. 204). - Intensivbil- 

dung zu MAR12. 

Lit. in KEWA II 599; Narten, a.a.O. 203, 207. - Ohne den forma¬ 
len Einfluß von malimlu- ist die ursprungsverschiedene Ableitung 
von MROC (MLOC), malimlucanicht denkbar: „*der immer 
wieder verschwindende“ (AV + 'ein Dämon, vor dem die schwan¬ 
gere Frau und das Neugeborene in Gefahr sind’, Käth + 'ein Schalt- 
monat*); s. Narten, a.a.O. 205,207 f. - [Sü malimluc- 'Räuber* existiert 
nicht: Narten, a.a.O, 204 f.j. 

malmaläbhävant- glänzend, funkelnd (MS +; in Käth und einer 

Hs. der TS manmaläHofTm, IF 60 [1952] 259 und Anm. 1 

= HofFmA 40 und Anm. 1). - Lautsymbolische Wiedergabe 

eines Gesichtseindrucks durch ein „wiederholendes Ono- 
matopoetikon“ (mal-mal-; s.o. II218); HofTm, a.a.O. 259 = 40. 
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malvä- Adj. unbesonnen, töricht (AV [5,18,7 wohl, mit vielen 
Hss., malvä-; s. WhiLanm 251]); mälvya- n. Gedankenlosig¬ 
keit, Unbesonnenheit, Torheit (Käth, MS; mälvyä- f. AVP). - 
Singh.? Vgl. Tu 9915. - Nicht überzeugend erklärt. 

Als „^(geistig) schwach“ zu MARn 'zermalmen1 (*mel-u-: *mel- 

o. II 320; oder *melhi-uö-), vgl. got. ga-malwida- zerknirscht, 
an. molva zerbrechen u.a. (s. die Lil. in KEWA II 602, Lehmann 
144b)? Die Wege des Slangs bei der SchafTung von Wörtern für 
'töricht1 sind schwer nachvollziehbar; man kann auch an „‘(geistig) 
versumpft, schmutzig“ (~ lit. mulve 'Schlamm, Sumpf, Morast1, s. 
mdla-) oder „‘(geistig) geschwunden, tot, zu den Toten gehörig“ 
(~ kelt. *maruo-, Pok 735) denken. S. ferner mürkhd 

Anders Kui, PMW 104, Aryans 66 („hardly oflndo-Aryan origin“). 
Tu a.a.O. („defective“ word group?). 

malhä- (fern. °hä~) Adj. mit Auswüchsen am Hals versehen 
[von der Ziege] (Käth +; Filliozat, Doctr 125b); tnalihä- dss. 
(MS; s. AiGr I 58,12 Nachtr 34). - Ni., z.B. sindhi malhiL 'the 
mumps’ (s. Tu 9916). - lir.? Vgl. jav. mardzäna- n. Bauch, 
marsuiid GenSg f. Wanst, Bauch. 

Diese vermutlich zusammengehörigen iir. Wörter für „(leibliche) 
Auswüchse, Schwellungen“ werden zu idg. +melgh 'schwellen1 ge¬ 
zogen, das vorwiegend durch lit. milztis 'anschwellen1, lett. miTzi 
'schwellen, schwären’ vertreten sein soll (WPII300, Pok 723, Sha 231, 
KEWA II 602, Bai, Dict 321b, 337b); s. Bai, Fs Pagliaro I 146, der 
noch bärjaha- (o. II 211) und jav. nurzzu- '(Hals-, Rücken-)WirbelT 
anschließt (zu letzterem vgl. W. B. Henning, JRAS 1942, 241 f., 
BSOAS 13 [1950] 642 Anm. 2 = SelP 11 107f, 350 Anm. 2, Gersh, 
Hymn 221). - Eintritt von m° für entlehntes (dravid.?) *malla- erwägt 
KuiAryans 66, 69. 

MAV\ s.u. müta-\ °mavisnus. MIV. 

masdka- m. Mücke, Stechfliege, Moskito (AV +). - Mi., nu., 
dard,, nL, pkt. masaa- m. Moskito, u.a. (Tu 9917f.). - Vgl. 
iran. *makasa- (~ pä. makasa- 'Moskito’ < */nakasaW. 
Schulze, KZ 43 [1910] 379 Anm. 1 = KS 627 Anm. 1) in parth. 
mgs, mp. np. magas Fliege, yidga moyuso dss., u.a. (s.u.). - 
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Vielleicht urverwandt mit lit. mäsala(s) Kriebelmücke, lett. 
masals, masala Roßfliege. 

Die Zuweisungen sind durch lautliche Störungen erschwert, wie 
sie bei Wörtern dieses semantischen Bereichs Vorkommen: vgl. 
*makasa- (> pä. iran.) ~ masäka-, ferner vielleicht Wechsel der 
Tektale (*£ : *k) in lit. mäkatas = mäsalas (Fraenkel 399b, mit Lit.); 
daher ist auch der Anschluß von mäks- (iran. maxs°) versucht wor¬ 
den. Weitere Abweichungen im Iranischen, so *mäsiiaka-> pasto 
mäsay 'Moskito’, vielleicht auch *manj- (np. munj 'Fliege, Biene’) 
u.dgl. (s. Henning, Sogdica 45 = SelP II 46, Abaev I 280, Nyb, ManP 
II 122af., Bai, Dict 328b, Skj, CompLl 408). 

masarsära- m. Name eines Mannes (nur RV 1,122,15 °rasya)\ 

unklar. Fremdname (s. KuiAryans 6)? 

masa- (masi-), s.u. masmasä-kar. 

masnära- Name eines Landstrichs (AitB +; s. MK II 139). - 
Unklar. 

masmasä-kar zerschmettern (AV [ni m° niederschmetternd 
Käth +), auch masmasä0 (TS +), mrsmrsä0 (AVP, MS), bhas- 

masä° (VS; durch Anlehnung an bhäsman- 'Asche’); dazu 
wohl SGfSü masarh (°sim) käray0 zu Staub zermalmen, pä. 
masim kar (durch Feuer) zu Staub machen. - Vermutlich 
durch Lautsymbolik zu erklären (~ elementarparallel nhd. 
Mischmasch, engl, smashl); vgl. Hoflm, IF 60 (1952) 258 = 
HoffinA 39, AiGr I2 Nachtr 131, Tu 9919. 

Weitere Lit, in KEWA II 604; zu beachten KuiAryans 82. 

masüra- m. Linse (Käth +; TS masüra-, AiGr II 2,488,500). - 
Mi., dard., ni., pkt. masüra- m. n. Linse, u.a. (TufAddJ 9924). - 
Nicht klar. 

ReFerat unbeweisbarer Vorschläge (z.B. einer nichl-idg. Verbin¬ 
dung mit mäsa-) in KEWA II 605. - Nicht zu sichern ist die Bedeu¬ 
tung 'Linse’ für TB 3,8,14,6 masüsya- (s. Kui, Fs Kirfel 142 Anm. 13, 
mit Lit.; anders Bur, Fs Palmer 39). 
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mastiska- mastakas.u. mastrhan-, 

mästu- n. saurer Rahm (Käth +). - Ni.? Fragliches bei Tu 9931. - 
Wohl aus *mäsd-tu- zu iir. *masdf s. me das-; Kli, Altarm- 
Verbum 218 Anm. 74. 

Bei Kli, a.a.O. (mit Lit.) lautliche Gründe gegen eine Deutung als 
*mad-stu-y zu iir. *mad 'gerinnen* (khot. mdsta- 'geronnen*, mp. np. 
mast 'saure Milch’ usw.). Dazu und zu anderen Vorschlägen s. 
KEWA II 607f.; ferner V. Pisani, Paid 17 (1962) 288 (richtig gegen 
*madstu-; m° und khot. mdsta- etc. „un termine preindeuropeo“), 
Bur, Skr 170 (~ gall.-lat. mes-gus 'Molken’). 

mastrhan- m. Gehirn (Kaus 11,16; Bur, BSOAS 30 [1970] 50, 
Eich-K, MSS 34 [1976] 23ff.). - Zum Mi. usw. s.u. - Iir.Jav. 
mastdrsyan- m. Gehirn, orm. mastdry Gehirn, u.a. (Morg, 
NTS 5 [1932] 23 - MorgID 134, KEWA II606, Eich-K, a.a.O. 
24f., Bai, Dict 331a). - Iir. *mastfghan- ist nicht zu trennen 
von RV + mastiska- m. n. Gehirn, Up + mastaka- m. n. 
Schädel, Kopf, Susr, buddh. + mastulunga- m. n. Gehirn, pä. 
mattha(ka)- m. Kopf, matthulunga- m. Gehirn, askun möstd, 

pasai (dial.) masträk Gehirn, nep. mäth Kopf, usw. (Tu[Add] 
9926), khot. mästai Gehirn, Kopf (*masta-kaBai, a.a.O.). 

Die iir. Formen weisen auf archaische Suffix-Verhältnisse, z.T. 
vielleicht auf Ausgleich innerhalb eines heteroklitischen Paradigmas 
hin: etwa *mast-f-gh/*mast-(a)n- (vgl. */nastralka]- im Dard. und [?] 
Nu., Tu 9926.1.2; iir. *mas([ghan- wohl kontaminiert aus *°st-f-gh 

und *°st-anaus einer anderen Kontamination, *mastr-ri-g°y viel¬ 
leicht mastulunga-, pä. matth9 usw.; mastif-ka- aus *mastis- [*-Hs-l] 

neben -r-/-w-Stamm [Benv, Orig 33ff, AiGr II 2,364ff, 367]?; 
mastaka- < *mastn°?)y s. KEWA II 606 f. (mit Lit.), Eich-K, a.a.O. 
25, Tu 9926. - Gehört mastrhan-, mastakamastiska- usw. mit 
*mosgh- 'Mark, Gehirn’ (s. majjän-) zusammen (Lit. in KEWA II 
607)? Iir. *mast- aus *masgh- durch Dissimilation vor *-ghan-y *-ka- 
(ved. -iska-\ s. V. Pisani, Paid 31 (1976) 116? 

masmasä-kary s. masmasä-kar. 

AL4//wohl 'zustande bringen’ (RV [säm... mahemay sdm maheta 

'mögen wir (möget ihr) zustande bringen’; 7,97,2 mähe 'ist 
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imstande’, s. Goto 243f. mit Lit.]); wahrscheinlich mit maghd- 

zu idg. *magh 'Macht haben’ (o. II 289), s. Goto 244. - Die 
Zuordnung ist schwierig; in MAH wurden auch Schwund- 
stufenformen von MAIÜH vermutet (dagegen Joachim 118f., 
mit Lit.), und mehrere Interpreten fassen sdm ... mahema 

etwa als 'mögen wir verherrlichen’ auf, stellen MAH also als 

'groß machen’ zu mah-fmahänt- (s.d.). 

Vgl. Renou, EVP 12 (1964) 96, 15 (1966) 82, Joachim, a.a.O., 
M-Br, KonjOpt 73, Jamison, -äya- 87f, mit Lit., S. Brocquet, WZKS 
36 (1992) 5 ff. 

mah- (~ tnahä-, mahi) 'groß’, mahay°, mdhas-> s.u. mahänt 

[mahän- (mahnä), s. mah im an-]. 

mahäkulä-y s.u. külao. I 373. 

mahädamatra- m. Name eines Lehrers (SGrSü). - Wohl aus 
mahä° 'groß’ und *damatra- 'Bändigung’ (~ DAM1); AiGr 
II 2,170. 

mahänasa-, s.u. dnas-y o. I 71. 

mahänt- Adj. groß, ausgedehnt, mächtig, bedeutend (RV + 
[mahän, mahänt-amy mahat-ä, mahdt-su, mahat u.a.], AiGr III 
255), mahat-f- f. (RV, AV; AiGr II 2,422). - Mi., nu., dard., 
ni., pä. ati-mahant(a)- sehr groß, zu groß, mahati- f. große, 
pkt. mahanta- groß, mahalla(ka)- groß, weit, alt, ehrwürdig, 

aäkun mala sehr, viel, singh. mahalu alt, betagt, usw. (Tu 

S. 571b, s.v. mah-; Berger, Probl 15 f., HinMi 157). - Iir., 

jav. mazant- groß, umfassend, geräumig (NomSg mazay AkkSg 

mazäntdm, n. mazät [Yt 10,44, HofTmA 556 Anm. (1)]; s. Schi, 
Gs Kronasser 194). Iir. *maj(h)aH-ant- (~ RV mahadn, jav. 
mazä£ < *°aH-at-y Hoffm, a.a.O. 555f. Anm. 1) ist Erwei¬ 
terung nach *^pb-dnt- 'groß, hoch’ (o. II 232) für ein archai¬ 
sches ablautendes Adj. iir. *maj(h)all- {-jh- > ved. ana- 
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logisch aus *majH- < idg. *meg-h2-) ~ ~ 

*maj-H: ved. mahä-m AkkSg ~ rnah-e DatSg (u.a.) ~ mahi 

n. ~ mah-i- f. 'große, weite’, auch 'Erde’; aav. maz-öi DatSg 

(HumbElfSkj, Gä II 44), InstrPI maz-bis (HumbElfSkj, a.a.O. 

85). Diese Ableitung von idg. *meg (*mg°) 'groß’ durch ablau¬ 
tendes *-eh2- ist idg. Alters: *meg-öh2- (> maha- [s.o.], gr. 
jjteyag 'groß’ für *megös, Eich bei Pet, Lar 164 und Anm. 
111) — *meg-h2-ei (> mähe; älter wohl *mg-h2-ei) ~ *meg-h2 

n. (> mahi, gr. neya n. groß, altheth. mek viel [s.u.]) ~ *meg- 

h2-ih2- f. (> mahi- [s.u.]). 

Dazu im einzelnen J. E. Rasmussen, AcLH 20 (1987) 84, mit 
weiterer Lit.; s. ferner M-Br, MSS 38 (1979) 158ff., G.-J. Pinault, 
MSS 38 (1979) 165, W. Winter, Fs Beeler 487fT., Pet, a.a.O. (und 
Anm. 112), Bee, Origins 10,17fT., Mh, LI 136, 138 f. - Zu älterer Lit. 
und weiterem Material s. Frisk H 190, Lehmann 254bf.; vgl. bes. 
heth. mekk- ‘viel’ (alt mek NomAkkSg n. = mahi, Watk bei Oett, 
IH 27 Anm. 7), mekki- dss. (für *meg-h2-ih2ved. mahi-y Rasmussen, 
a.a.O.? Reiche Lit. bei Tischler II181 IT.), arm. mec'groß’, lat. magnus 
'groß’ (und Maia 'große Göttin, Erde’ für *meg-h2-i[e]h2- ~ ved. 
mahi- [auch 'Erde’], s. WH II 13, AiGr II 2,422?), got. mikiis 'groß’, 
u.a. - Über rezentes iran. Material s. Bai, Dict 324a. 

Als Vordergliedformen in Kompp. erscheinen die „rhythmisch 
wechselnden Stammformen" des archaischen Paradigmas mahä-m : 
mahi, vgl. seit RV mahä-grämä- 'große Schar’, mahä-manas- 'hohen 
Sinnes’, mähi-ksatra- 'mit großer Herrschaft’, u.a. (AiGr II 1,58,236; 
pä. mahä° usw., Tu S. 571b, 572a ff., Tu Add S. 81a); dafür später 
und seltener mahat- (AV mahat-kända- [Name eines AV-Abschnit- 
tes], ep. mahad-bhaya- n. 'große Gefahr’ u.a.), AiGr, a.a.O. 58f. - 
Aav. mqzä0 ist nicht Textfehler für *mazä° = mahä°y s. vielmehr o. 
II 286; zur Annahme von iran. *mazä° in der NÜ s. Hinz, NÜ 163, 
mit Lit. 

Den Bildungsregeln entsprechen die - nicht früh belegten - 
Steigerungsformen ma/uyas- 'größer’ (Up +), mahislha- 'größt’ 
(Pur); formgleich aav. jav. maziiah- 'größer, mehr’ (~ myk. me-zo, 
ion. dor. peCw), aav. jav. mazista- 'größt’, aramä.-iran. *mazisla- 
(Hinz, NÜ 164; gr. pcyioTCx;, s. Watk, Fs Benveniste 533). 

Zu mehreren Weiterbildungen von mah° {*meg-h2-) s. besonders 
u. mahi man-, mahi sä-; vgl. RV mahä- 'groß’ (dazu AiGr 111 251, 
252; o. II 129); RV + mähas- n. Größe, Macht, Kraft, Fülle (-jav. 
mazah- n. Größe, Fülle, Nowicki 91; dort richtig gegen Sonderdeu- 
lungcn von kl. mahas- n. Test’ (pä. maha- m. n. Fest, u.a.; Tu 9937, 
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TuAdd 1579a], vgl. die Lil. in KEWA II 608f., R. Lazzeroni, Camp- 
Probl 48fT. [s. auch IC 34, A496]), dazu wohl RV mahds Adv. 'gewal- 
liglich, hoch1 (s. AiGr II 2,227,111 81, mit Lil.); RV mafunmahina- 

groß, umfänglich, herrlich (vgl. AiGr II 2,350). - Denominalivum 
von mahä- ist wohl RV + mahdy0 'erhöhen, verherrlichen1 (für 
*mahä-y° nach W. Cowgill bei Jamison, -dya- 87 Anm. 24); vgl. auch 
die unter MAH erörterte Problematik. 

Zu *meg-h2- ferner majmän- (s.d. und u. mahiman-). - ldg. 
Alters sind Textfiguren von ved. mah-/mdhi- mit pitär- (o. 11 129) 
und srävas-; RV süryö... mahds u.a. ~ Iiesiod ’HeAiov xi \ityav ist 
hingegen wohl „Spiel des Zufalls“ (Schm, Di 164). - Ein außerindi¬ 
sches Zeugnis für ved. nidhi ist die Hes.-Glosse \iav pcya, ’IvöoC (s. 
AiGr I2 Nachtr 135). 

mähikerunur RV 1,45,4 °ravas. - Nicht klar. 

Das Hinterglied nach mahi° 'groß, sehr1 wird verschiedenartig auf¬ 
gefaßt ('andächtig1, 'feiernd, preisend1, 'entschlossen1 od. ähnl., s. 

AiGr 11 1,101, GeRV I 55, KEWA II 611); am ehesten mag es mit 
ceru- u.a. Zusammenhängen, s.o. I 550 (mit Lit.). 

[mahittha-, s.u. mdhitthi-]. 

mahiman- m. Größe, Ausdehnung, Umfang, Macht (RV +), 

dazu (s.u.) InstrSg mahnä, mahinä (RV), mahimnä (RV, AV); 

-ma/r-Ableitung von mahi-<\dg. *megh2- 'groß’, s.u. mahä nt-. 

ldg. *megh2-mön- (> mahiman-), InstrSg *megh2-mn-ehx, woraus 
wohl mit Laryngalschwund in *°CHCC- -* *°CCC- idg. *mcgmnehx 

(> *majna\ mit analogisch wiedereingefiihrtem -h- mahnä). Ana¬ 
logische Einführung von °hi° aus mahiman-zeigt der InstrSg mahinä; 
die Wiederherstellung von -mn- in mahimnä erklärt sich aus der 
Besonderheit der Belegstellen (L. Renou, Krat 8 [1963] 96a). Aus 
der lautgesetzlichen Entwicklung mahimdn-/*majnä (— mahnä) ver¬ 
stehen sich noch weitere Bildungen nach vorgegebenen Mustern, 
so AV 10,2,6.12 m ah man- m. 'Größe, Macht1, RV 7,37,1 mahäbhih 

(zu mahn0 gebildet, Kui, Fs Vogel 204f, Renou, EVP 4 [1958] 99, s. 
AiGr III 255); vgl. auch majmän-. - Kui, a.a.O. 203fT., IIJ 18 (1976) 
244, G. Schmidt, KZ 87 (1973) 55. 

Keineswegs vorzuziehen ist Bezug von mahnä auf einen Stamm 
*mahdn- (~ mdhas- [und schwerlich ererbtes mahar°y s. KEWA II 
609, 612]), gegen Wennerberg 1 153 Anm. 1. 
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Iir. InstrSg *majndH (idg. *megh2mnehu s.o.) wohl nicht in aav. 
mazänä-cä 'und durch Größe’, Y 37,2 (wäre *masnäy mit -z- aus 
anderen maz°-Formen; Bee, Gramm 76). S. dazu Narten, YH 173 
Anm. 18, Kel-Pir III 140. 

Auf mahimän- fußt wohl RV mähina- 'gewaltig, erhaben, groß’ 
(*mähimna-)\ AiGr II 2, 126, 350 (dazu mahina-y u. II 353?J. 

mahisä- Adj. groß, mächtig, gewaltig (RV [10,66,10]; Renou, 
EVP 4 [1958] 124); aus einer Ellipse von mrgd- in mehrfachem 
mahisä- mrgd- 'das gewaltige Tier Büffeltier’ erklärt sich 
mahisä- m. 'Büffel’ (RV +; AV auch mahisä- suparnä- m. 
'Sonne’); dazu mahisi- f. Büffelkuh (TS [mahisi-h NomSg, 
AiGr III 179] +), mahisi- f. Fürstin, (Haupt-)Frau des Für¬ 
sten (RV +; < 'Büffelkuh’, was „der indischen Anschauung“ 
entspricht, Grassm 1022, 1745a [s. auch RauStaat 105f.]); 
mahisa- n. Frauengemach, Harem (Kaus; M. Bloomfield, 
JAOS 14 [1890] liii). - Mi., dard., ni., pkt. mahisa- m. Büffel, 
mahisi- f. Hauptfrau eines Fürsten, usw. (Tu 9964 [mit Ver¬ 
weisen]; TuAdd 9964, 11057). - Iir., vgl. khot. mijsei' NomSg 
'Frau’ (S-W, ProcFEuConflrSt I 292f., mit Lit.) < *mazisaki- 

(S-W, a.a.0.293), was auf vor-khot. *mazisa- (iran. *madzisa-) 
= ved. mahisä- 'groß, Büffel’ zurückführt ('Frau’ < 'große’ 
[oder 'Büffelkuh’, wie im Ved.]). Das primäre Adj. mahis-d- 

(iran. *madzis-a-) ~ mahisi- verhält sich zu mähas- 'Größe’ 
(s. mahän(-) wie ved. tavisä- 'stark’, tävisi- 'Kraft’ zu (ävas°y 

taväso. I 639. 

AiGr II 2,234, KEWA II 6I3f., LambAdj 172f. - Hierher ntahis0 

in RV 7,68,5 mahis-vant-am AkkSg, wenn "mächtig’ (Lit. in KEWA 
II 614 Anm. *); dazu wurde jav. mazisuuant- m. Name eines Berges 
oder Gebirges (Yt 19,2) gestellt (Bthl, Wb. 1159). - Eine Sonder¬ 
deutung von mahisi- 'Hauptfrau* (als 'größere* zu mahiyas-/mahistha-y 

AiGr II 2,420, 443, III 179; s. N. Oettinger, IF 91 [1986] 127 Anm. 
41) ist nicht erforderlich; TS mahisi- (s.o.) hat sich wohl sekundär 
nach mahisa- gerichtet und beweist nichts gegen das alte Verhältnis 
RV mahisä-/mahisi- (anders AiGr III 179) [und Wrb, briefl.: mahisi- 

reguläre Vfki-Bildung zu m°\ Abstraktum mahisi- 'Majestät, Größe* 
(RV 5,25,7?) > 'Fürstin’). 

Indoar. *mahisa° 'Büffel* wohl als p<uouA.o<; in einer Hes.-Glosse; 
s. AiGr I2 Nachtr 135, KEWA II 613. 

S. JüS s.v. mahilä-. 



34! mahi- ~ MÄ2 

mahi-y s.u. mahänt-, o. II 338. 

mahtlukä- f. Kuh (AV 10,10,6; AVP mahilokäWhiLanm 606). - 

Nicht klar. 

Der Ausgang ist vielleicht von AV + dhenukä- f, 'Mutterkuh* 
(o. I 797) bezogen (s. AiGr II 2,482); Vermittlung von mahtl0 mit 
ved. mähish f. 'Büffelkuh’ (s. mahisa-) und (?) mahilä- f. Trau’ 
in JüS (s.d.) ist ansprechend, läßt sich aber nicht überzeugend be¬ 
gründen (s. AiGr, a.a.O., KEWA 11 612f., Tu 9962, 9980). 

mahnä, mahmän-, s.u. mahimän-. 

MÄ1 brüllen, blöken, meckern (RV [mimäti, mimanti] +), Perf. 
mimäya hat gebrüllt (RV +), mfmayat (RV 10,27,22, wohl 
Konj.; M-Br, KonjOpt 74, GiovStudio I 60 und Anm. 121, 
122, mit Lit.), amirnet brüllte (RV 1,164,9.28; s. GiovStudio 
I 60 Anm. 121); mätavdi um zu blöken (RV 1,164,28); rnerny- 
ant- meckernd (RV 1,162,2); mäyü- m. das Blöken, Brüllen 
(RV 4- [unklar AV 18,4,4 mdyu]\ °mäyu- meckernd (wie ein 
Bock [ajd°])y brüllend (wie eine Kuh [go°]f RV 7,103,6.10). - 
Offenbar lautnachahmend. 

Innerhalb des Vedischen werden Tierbezeichnungen wie rndya-, 

mayti- (und mayüra-) mit MÄ1 verbunden; aus anderen idg. Spra¬ 
chen zieht man Anklänge wie aksl. mbmati, mbmati 'stammeln', gr. 
pivupiCeiv 'wimmern Jammern’ u.a. heran (schwerlich hierher helh. 
memie-khi 'sagen*, s. Oelt 487 Anm. 75; Lit. bei Tischler II 188ff). - 
Frisk II 243 (mit älterer Lit.); GiovStudio I 60 (und Anm. 119), 61. 

MÄ1 messen, abmessen, zumessen, zuteilen (RV [rnimfte, mimUu\ 

mimäthäm u.a.] +), Perf. mame, mamire u.a. (RV +); Aor. 
amäsi{AV), mäsiy rnäsva (RV) u.a. (s. Narten, Aor 191 f., Joa¬ 
chim 16,124); mita- bemessen, ausgemessen (RV \pari0y vi°] 

+), prati-mai nachzuahmen (RV [3,60,4]; s. AiGr III 129), 
sam-maya ausmessend (RV 1,67,10), vi-mäya abmessend (RV 
10,114,6); ma- Maß einer Silbe (Käth +, Schi, Wn 36), pra- 

mä- f. Grundmaß (RV +), prati-mÄ f. Abbild (RV +), mätar- 
m. Abmesser (RV 8,41,4; AiGr II 2,691), d-sa-mäti- dem 



nichts gleicht, der ohne gleiches Maß ist (RV 10,60,2 [a.a.O.5 + 

N. pn]), äsamätyojas- „mit Stärke ohne Gleichen“ (RV 6,29,6, 
GeRV II 129), mäträ- f. Maßstab, Maß (RV +), mäna- n. 
Meßschnur, Maß (RV + [s.u. II 348]), mänaskrt- Lederbear¬ 
beiter (VdhSQ; °skrt- '[nach Maß] schneidend’, Ho(Tm in 

KEWA II 638, o. I 316), meya- auszumessen (AV +), miti- f. 
richtige Erkenntnis (Up [kJ. 'Maß, Gewicht’]; Liebert 49). - 
Mi., dard., ni., pä. mita- gemessen, mattä- f. Maß, pkt. °matta-9 

°metta-> °mitta- nur aus etwas bestehend; usw. (Tu S. 573bf., 

s.v. MÄ\ TuAdd 7369f., 10041, 10054, 10132, 12975, Em, Lg 
39 [1963] 103 f. = SelP 197). - Iir., aav.fra-mfmaOä ihr ordnet 
an (Y 32,4; HumbElfSkj, Gä II 79, Bee, Gramm 166), jav. 
mäta- gebildet, ä-maiiante sio sollen sich erweisen (Kel, Verbe 
153), yaQaQmqm etwa 'wie nach Maß’ (s. Schi, Wn 64, Kel, 
NR 241 f.), ap. fra-mätü- angeordnet, befohlen, framänä- f. 
Befehl, Order, khot. pamäta- ausgemessen, chwaresm. pc-my- 

ausmessen, wägen, mp. framän, np. farmän Befehl, Order, 

oss. nymajyn/nimajun berechnen, zählen; usw. usw. (s. Abaev 
II 200f., Bielmeier, Unters 202f., Bai, Dict 213a, Emm[-Sk] 
I 73, Samadi 142). - Idg. *meh{y vgl. lat. metior messe, messe 
ab, got. mel Zeit, Stunde, ahd. mal Zeitpunkt, russ. meray 

sloven. mera Maß, Maßregel, u.a.; s. die Lit. in KEWA II 
638, Frisk II 233, Lehmann 250b, Schrijver, Refi 139, J. Hau- 

dry, EIE II (1992[93J) 43ff.; vgl. mas-1. 

Weitere A/vl-Wurzelfamilien, die von MÄ2 (und MÄ1 bzw. MÄ 

'tauschen’ = MA Y2) verschieden sein sollen, werden ohne Not 
angesetzt (zusammenfassend Bur, Abhinandana-Bhärall [o. II 44] 
55). So ist MÄC) 'to ascertain’ (Bur, TPS 1980,1341T.; s. E. P. Hamp, 
MSS 43 [1984] 45 f., L. Isebaert, Gs Van Windekens 145 und Anm. 22) 
auf Sonderbedeulungen von MÄ2 reduzierbar (J. Duchesne-Guille- 
min, Fs Polome 125f., Haudry, a.a.0 54); MÄC) fto make, produce, 
create’ (Bur, BSOAS 43 [1980] 311fT.; Älteres in KEWA III 777), in 
Belegen wie RV 6,47,3; 8,41,10; 8,42,1 u.a., die nicht zwingend anders 
als durch 'ausmessen’ zu übersetzen sind, soll den Anschluß von 
*mh2-eg > nhd. machen usw., von aia. mätar- 'Mutter*, von lat. 
mäteries etc. ermöglichen; MÄC) rto approach, meet, join1; (Irans.) 
'to bring to* (Bur, BSOAS 44 [1981] 85ff.) wird u.a. mit mitrd- 

und dem Namen der Meder (ap. mäda-) verbunden (~ ved. sadha- 
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mad-, w/7d-/näVa-)[?]. Den Texten ist diese Zuweisung nicht zu ent¬ 
nehmen; so ist z.B. üpa mäsi in RV 1,142,2 und 2,17,7 als 'miß zu!*, 
'teile zu!* zu verstehen (nicht 'approach’ oder 'visif, nach Bur), upa 

mimüu in RV 1,84,20 als 'weise zu!*, mimäthäm in RV 4,44,6 als 
'teilet zu!* (gegen Bur, a.a.O. 'bring’). 

Bisherige Vorschläge zu A//F-Ablei(ungen im IAV (*°mätra-, *ui- 
maia-) sind nicht geglückt (s. KEWA II 621, 638). 

ma Prohibitivnegation (RV +; s. HolTm, Inj 47 ff, 92 ff., 101 ff., 
MSS 28 [1970] 33 = HofTmA 534f.). - Mi., nu., dard., ni., pä. 

mä usw. (TufAdd] 9981). - lir., aav. mä Prohibitivnegation 
(Kel-Pir II 179f.), jav. mä, ap. mä, khot. ma, mp. np. ma, oss. 
ma; usw. (Abaev II 60f., Bielmeier, Unters 19lf. [mit Lit.], 
Bai, Dict 321, Emm, ProcFEuConflrSt I 95ff). - ldg. *meh{ 

(s.u.), arm. mi, gr. \if\ Prohibitivnegation, toch. AB mä nicht; 
WP II 236f., Pok 703, B. D. Joseph, HockStudies 113ff. 

Etymologie-Vorschlag bei Oelt 497 und Anm. 1 ('meht 'verhin¬ 
dere, halt ein!’, Imper. einer Aor.-Wurzel *meh} ~ hcth. memma- 

'sich weigern’; weitere Lit. bei Tischler II 211 f.) [und J. Maudry, EIE 
11 (1992[93J) 54 fj. - Über ved. mä-kih, ma kirn (pkt. mäiml) ~ aav. 
jav. mä cis, jav. mä-cim s.o. I 347, 356. 

mämscatü- (mams°, s.u.?), nur RV 7,44,3 °(öh; mämscatve (RV 
9,97,52), mämscatve (RV 9,97,54). - Vereinzelte ved. For¬ 

men, deren Bedeutung nicht aufgeklärt ist. 

Vgl. GeRV II 225 (°ca(ii- unübersetzt), 111 101 (mämscatvä-, 
mäms0 Eigennamen); AiGr III 250 („Bedeutung ... ganz unklar“). 
Vielleicht ist in RV 7,44,3 sogar mams° zu lesen (Old, Not II 40 [mit 
Hinweis auf die Etymologie-Möglichkeit *mans° ~ mänas-, o. II308], 
JohanssonDhi? 143 Anm. 2); s. weitere Lit. bei Renou, -tu- 5 und 
in KEWA II614 f. - Mehrfach vorgetragen wurde der Übersetzungs¬ 
vorschlag „den Mond verscheuchend (von der Sonne = Mitra)“, zu 
mas-\ CAT (ältere Lit. in AiGr, a.a.O.; Renou, EVP 9 [1961] 110, 
15 [1966] 167); damit wurde gr. oxotop^vick; 'dessen Mond verfinstert 
ist’ verbunden (Saussure, Mem 120 Anm. 1 = Rec 113 Anm. 2), 
doch s.o. 1 526. 

mäthsä- n. Fleisch (RV +); mäms0 dss. (in RV 1,162,13 märtis- 

päcanl- f. Adj. zum Fleisch-Kochen dienend; zu Weiterem s. 
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AiGr III 250), mas AkkSg n. Fleisch (RV 4,33,4; 5,29,8); 
mämsala- fleischig (AVParis +), mämsanvänt- dss. (KäfhA = 
TS; s. AiGr II 2,893). - Mi., nu., dard., ni., pä. mariisa- n. 
Fleisch, usw. (Tu 9982 [mit Verweisen); Tu Add 9982 f.). - Iir, 

wenn jav. marjham in Yt 8,1 etwa fboard’ (nicht 'moon*) 

bedeutet (Gersh, Fs Palmer 63f.; s. PanainoTi I 87f.). - Idg. 
*mems- (s.u.); arm. mis, got. mimzy apreuß. mensäy menso, 
aksl. mfso, toch. B rnfsa (PI. tantum) 'Fleisch*, u.a. 

S. die LU. in KEWA II 615, Frisk II 230f., Lehmann 256b, KJi, 
Altarm Verbum 212. - Alt offenbar *mems- (ved. mäms°\ sekundär 
*mems-ö- u.a.), dazu *mems -* *mes (ved. mas). S. die Lit. bei 
Mh, LI 163 Anm. 277; J. E. Rasmussen, Colllnd I 78f., 109, Mor- 
phophon 259. 

mäkt AkkDu f., nur RV 8,2,42. - Unklar. 

Vielleicht Bezeichnung zweier junger Frauen (GeRV li 285, zu 
42b; Luders, Varuga 561). - Unter den vorgeschlagenen Deutungen 
(s. KJEWA II 615) ist „meine beiden, die meinigen“ (Old, Not II 78, 
AiGr III 442) noch am glaubhaftesten (: md- [~ makfna-], wie 
asmäka- 'unsrig’ : asrnd-). 

mäkina- s. md 

mäksayya- s. maksü. 

mägha- (m. ein Winter-Monat): s.u. maglido. II 289f. 

mäcala- m. eine Hunde-Art in Vidarbha (JB; MK II 148). * 

Unklar. 

mähjistha-y s. manjisthä 

manavaka-, s.u. mänu-y o. II 310. 

manti- m. Name eines Lehrers (SB). - Unklar. 

Nicht-aia. nach Welze 119. 
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mändalekhi- m. N. pr. (BauSS). - Unklar. 

mändavya-, mändava°mändavi°, s. man du 

mätär- f. Mutter (RV +; NomSg w jfd, AkkSg mätäram, VokSg 
mätary GenAblSg mätury DatSg mä/re, u.a.; NomDu mätärä 

Eltern, NomPI mätäras Mütter, usw.; AiGr III 198fT.). - Mi., 

nu., dard., ni., pä. mätäy pkt. rnäyä Nom Sg, pä. mätaram, pkt. 
mäyaram AkkSg 'Mutter', usw. (Tu 10016 [mit Verweisen], 
TuAdd lOOOlff., 100l6ff., AiGr III 325, HinMi 152f.; s.u.). - 
Iir., aav. jav. mätar- f. Mutter, ap. °mätar- (in ha-m° von der 
selben Mutter stammend; s. ApH 123f.), khot. mäta, parth. 
m*dy mp. mädy mp. np. mädar, oss. mad/madce, pasto mor 

'Mutter’; usw. (Abaev II 62f., Bielmeier, Unters 192, Bai, Dict 
328b, Skj, CompLI 406). - Idg. *mäter- (~ *meh2ter-\ s.u.), vgl. 
gr. prjtT)p (dor. |iärr}p, myk. ma-te)y pritcp-a AkkSg, lat. mätery 

ae. mödory aksl. mati (sloven. rndti usw.) Mutter, lit. mote 

(möterj AkkSg, möter[e]s GenSg) Ehefrau (dial. 'Mutter'), 
usw.; s. die Lit. bei Fraenkel 465afT., Frisk II 232, Szem, Var 
77,7ff. - Vgl. mätula 

Der idg. Ansatz *meh2 oder *mä° hängt von der Frage des „Ety¬ 
mons“ von idg. 'Mutter' ab; beruht es auf einer Verbalwurzel des 
Mindesttypus *CVC (z.B. *meh2 'to make’[?J, o. II 342; noch anders 
VWind, Fs Szemerenyi 920f.; ältere Lit. in AiGr II 2,696, s. Szem, 
a.a.O. 9 Anm. 12) oder - wahrscheinlicher - auf primärem */?m, etwa 
einer „Lautgebärde ... für 'Mutterbrust, Mutter'“ (Kluge-Seebold 
494bf.; s. Szem, a.a.O. 8fT., mit reicher Lit.; R. Normier, IF 85 [1980 
(81)] 49 Anm. 25, Mh, LI 172)? - Die Betonung idg. *°tcr- setzen ved. 
mäiär-y gr. pT]T€p-oc, vorgerman. *möt)er- voraus (Lubolsky, System 
107 [„Balto-Slavic barytonesis is ambiguous because of Hirt’s Law“; 
s. auch Kortl, Baltislica 13 (1977) 321, Collinge, Laws 82]); daß die 
Akzentuierung *°ter- (nach *CVC° oder *CV°) erst von *ph1ter- 

(o. II 129), *dhugh2ter- (o. 1 737) bezogen sein mag, spricht nicht 
gegen ihr voreinzelsprachliches Alter. Die Anfangsbetonung in gr. 
pfymp (und in lit. moter- usw., s.o.?) wird aus dem Vokativ erklärt 
(so Thi, MSS 44 [1985] 248 und 256 Anm. 37); andere sehen in gr. 
pf]TT|p ~ pTjtepa die Widerspiegelung eines älteren Paradigmas (s. 
Bee, Origins 133, Schrijver, Refl 341; vgl. auch Bur, Skr 140, Kur, 
AkzAbl 96f., LambAdj 246f. Anm. 11, ältere Lit. in KEWA II 277f., 
619). 
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RV mätrtama- 'mütterlichst’ (von Strömen, Ärzten) vergleicht sich 
mit lat. mätertera f. 'Multerschwesler, Tante’ (< „^mütterlicher, 
mehr Mutter als jede andere”, WH II 52), pj. mater 'Stiefmutter* < 
*mätrtarä- (Tu 10022). 

Gegen *°mätar- im IAV richtig KammArier 155. 

mätaribhvari- s.u. mätarisvan 

mätarisvan- m. Name eines göttlichen Wesens, das den verbor¬ 
genen Agni vom Himmel holt, ihn aus dem Holze reibt, ihn 
mit den Göttern für Manu formt; auch Geheimname des 
Agni (RV +, s. Schmidt, Bel 6811.; jünger [schon in RV 10, 
114,1, s. GeRV III 337, ad Ib? Doch vgl. Renou, EVP 16 
(1967) 162] "Wind’). - Nicht überzeugend erklärt. 

Die Tradition sieht in m° eine Bildung mit dem LokSg von 
mätdrvgl. RV 3,29,11 mätaris'vä yäd aminüta mätari. Von den 
modernen Deutungen, die von mätdr- ausgehen, bleibt *mätari¬ 

svan- 'in der Mutter (= dem Reibholz) wachsend* (*°suvan-~SA V1) 

diskutabel (s. die Lit. in KEWA II 618f. [dort zu anderem]; Bader, 
Langue des dieux 50 Anm. 116, NagyGrMy 103, 156). - Ableitung 
von einem *mätaris- 'Feuerquirl, Reibholz, aranf wäre sachlich 
ansprechend; eine Entsprechung von *mätaris- soll im Iran. (np. 
bädris[ä\ 'twirling-stick, the whirl of a spindle’; W. B. Henning bei 
F. W. Thomas, JRAS 1946, 13, IrAnt 7 [1967] 151 und Anm. 5, 
Schmidt, a.a.O. 68f.) vorliegen (s. auch Bur, BSOAS 43 [1980J 323). 

Ist RV 10,120,9 (AV 5,2,9) mätaribhvarih damit zu vergleichen? 
Nach GeRV 111 347 bedeutet es „unbefleckt“ < „*bei der Mutter 
befindlich, unverheiratet” (*°bhuvan-y °bhuvari- ~ BHAV1). Es ist 
nicht sicher, daß in °bhvanh eine Anspielung auf mätarisvan- vor¬ 
liegt (s. die Lit. in KEWA II 618); auch geht aus *mätari-bhuvan- 

(°van-) nicht zwingend die Richtigkeit der Analyse *mätari-suvan- 

hervor (s. AiGr II 2,177; KEWA, a.a.O.). - S. das Folgende. 

mätali- m. Name eines neben Yama und Bfhaspati genannten 

göttlichen Wesens (RV [10,14,3 °li NomSg, s. AiGr II 2,407], 

AV [11,6,23 u.a.]). - Nicht klar. 

Kurzform zu mätarisvan- (s. die Lit. in AiGr, a.a.O., KEWA 
II 618)? Dagegen Bur, BSOAS 43 (1980) 323. - Das seltene -/-Mas¬ 
kulinum setzt sich in JüS wohl in ep. + mätali- m. 'Name von Indras 
Wagenlenkcr’ (Lex. mäkali- dss.) fort (AiGr I 135, 11 2,407). 
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mätälavä- m. Bezeichnung eines Fledertiers, wohl: fliegender 
Hund, Pteropus edulis (MS; Padap mänthälavd-)\ nicht zu 
trennen von VS + mänthäld- m. (VSK mändhäld- [Variante], 

s. L. Renou, Vak 4 [1954] 134; Gaut + mändhäla-), TS + 
mänthildva- m., AitB manthävala- m. wohl: fliegender Hund 

[s. Luders, Philind 747]. - Weiteres ist nicht ermittelt. 

mätula- m. Mutterbruder, Onkel mütterlicherseits (Br + [s.u.]); 

mätuläni- f. Frau des Mutterbruders (Pän { 4,1,49], Mn +). - 
Mi., nu., dard., ni., pä. mätula- m. Mutterbruder, mätuläni- f. 
Frau des Mutterbruders, usw. (Tu 10009 [mit Verweisen]; 
TuAdd 10009f.). - Ableitung von mätdr-. 

Offenbar aus *mätur-a- (vgl. Qmätura- in Kompp., AiGr II 2,126); 
s. AiGr II 2,489, Kui, Lingua 8 (1959) 433 (mit Ul.), KEWA II 620. 
[Dagegen spricht RV-Kh = Nir mätutasya GenSg, Wrb mündl.]. 

maträ-y s. MÄ2. 

mäthavä- m. Name eines Königs (SB; MK II 151). - Nicht klar. 

Wohl Patron, eines Namens *mathu- (zu einer der A//4[Al77/^Sip¬ 
pen? Oder einfach = madtui- N. pr.?). - Nicht-aia. nach Welze 119(?). 

mädhavamädhvi-, mädhücis.u. mddhu-, o. II 303. 

mäna- m. Meinung, Vorstellung, Selbst-Einschätzung, Stolz, 
Ehre (u.a.; Br +, in RV 1,117,11 vielleicht noch 'Ehre1 als 
Ausgangsbedeutung des R$i-Namens mäna- [oder Wortspiel; 

s. Old, Not I 110, GeRV I 158]). - Mi., ni., pä. mäna- m. 

Stolz, ks. män m. Ehre, u.a. (Tu 10040 [mit Verweisen]; 
TuAdd 7371 [s. auch 9859a]). - Zu MAN. 

Vgl. ep. + bahu-mäna- m. 'Hochachtung' — RV + bahu man 'hoch 
achten1 (AiGr II 2,95); so ist m° wohl nicht (teilweise) mit ved. 
mäna-3 'Maß' gleichzusetzen und auf MÄ2 (oder gar auf MÄ}3) 'to 
ascertain’, L. Isebaert, Gs Van Windekens 145 und Amn. 22 [s.o. II 
342}) zu beziehen. 
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mäna- m. Haus, Gebäude, Wohnsitz (RV +). - (Nu.-)dard., 
dameli man Spinnwebe, pasai man Nest, u.a. (Tu 10042)? - 
Iir., aav. damäna- n., jav. nmäna- n. Haus, ap. *mäna- 'Haus’ 
(in der NÜ noch *°dmäna-y Mh, OnP 138 [anders Hinz, NÜ 
55, 157,158]?) in mäniya- n. Hausgesinde, mp. np. man Haus; 

vgl. parth. m’nyst’n 'dwelling-place, monastery’. - Iir. *dm-äna- 

(AiGr l2 Nachtr 146) ist mit dam- zu verbinden. 

Für Gleichsetzung von mäna1 mit iran. *dmäna- sprechen auch 
AV mänasya pdtnif. 'Herrin des Hauses’ ~ jav, nmänahe paOnt-, 

nmänö.padni- (damqnö.p0 < Aav.) u.a.(AiGr, a.a.O., KJEWA II 622 f., 
o. II75); ferner vielleicht RV 8,63,2 divö mänam not sadan (doch s. u.) 
— 7,15,2 nisasäda dämedame, Y 32,13 hfsasat... damäne(Ket-Pir 111 
91). - Die Annahme, eine Ableitung von MÄ1 (oder anderes, s. 
KEWA II 623, III 777) sei in m° eingeflossen, ist wohl entbehrlich; 
bei den Belegen von mäna- ist freilich die semantische Zuordnung 
zu 'Haus’ nicht immer unumstritten (so ist m° in RV 8,63,2 [s.o.J 
nach GeRV II385 vielmehr Tonbemessung, Intonation, Melodie’, s. 
auch GeRV I 49 (ad lab], Renou, EVP 7 [i960] 26, 10 [1962] 62, vgl. 
mäna-2). Zur Möglichkeit einer Kontamination im Iran. s. Nyb, 
ManP II 124b. 

mana- ('Maß’), s. MA2. 

Hierher möglicherweise ved. Belege für Tonbemessung, Melodie’, 
s.u. mäna-7. - Schwerlich geht auf *niä-na- 'Eigen-Bemessung’ auch 
mäna-\ auf *mä~na- 'Ausmessung, Errichtung* mäna-1 (ganz oder 
teilweise) zurück (trotz RV 2,15,3 sädmeva... vimimäya mänaih 'wie 
Wohnsitze ... hat er mit Maßen abgesteckt’). - Aus m° 'Maß’ TS + 
mana- n. 'als Gewichtsmaß dienende Beere des Strauches Abrus 
precatorius’ (MK II 152)? 

mana- m. Name eines R$i (RV; Plur. die /?i0-Familie; MK II 

152f.): s.u. mäna-1. 

mäna-, nur RV 10,144,5 arunäm mänam ändhasah. - Nicht klar. 

An der einzigen Belegstelle ist m° vielleicht durch 'Erzeugnis, 
Präparat’ zu übersetzen (< „^abgemessen", zu MÄ1!). Weniger 
wahrscheinlich 'Behausung* (doch s, GeRV III 378, ad 5b), vgl. 
mana-2. - S. die Lit. in KEWA II 623, III 777. 
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mänavä-, mänusas. manu-. 

mänaskrt-, s.u. KART' (o. I 316), mana-3 ~ Mi2 (o. II 342). 

mänthälä-, mänthiläva-, s. mätäiavä 

mändäryä- m., RV 1,165,15 u.a. Name eines vedischen 

Sängers. 

Ableitung von ved. *mandära- (s. KuiAryans 20)? Ep. + erscheint 
mandära- {°dara-) als N. pr., appellativisch bezeichnet es den Koral¬ 
lenbaum, Erythrina indica (s. AiGr II 2,287, KEWA 11 581, Syed, 
Flora 436fF.). Hängt der ved. Name mä°, der in einem der Agastya- 
Lieder erscheint, mit dem Baumnamen zusammen (wie möglicher¬ 
weise [?] agdstya- mit agasti- 'Agati grandifiorunV, o. I 44)? Vgl. 
Kui, a.a.O. 7. 

mändhäla-, s. mätäiavä-. 

mämakä-, s.u. mäo. II 285. 

mäyavä-, s. mayü-, 

mäyä- f. übernatürliche Kraft, Wunderkraft, Macht, Fähigkeit, 
Geschick, Klugheit (RV +; jünger [aus 'Wunderkraft des 
Asura’J List, Trug, Gaukelei, Illusion, 'Mäyä’; s. Gonda, 
Four Studies I19ff., 139fT., 155ff., 164fT.), mäyävant- (RV +; 

Br mäyäv°y AiGr II 2,888), mäyävin- (RV +), mäyin- (RV +) 

wunderkräftig, sumäyd- mit guten Kräften (RV); dur-mäyu- 

der üble Macht anwendet (RV 3,30,15). - Mi., ni., pä. mäyä- 

f. Illusion, Täuschung, u.a, (Tu 10060f.). - Iir., aav. mäiiä-, 

jav. maiiä- f. etwa 'wunderbare Kraft’ (Kel, MSS 32 [1974] 96; 
s. Kel-Pir II 286, HumbElfSkj, Gä II 135), aav. jav. humäiia- 

(jav. °maiia-) etwa 'mit guten Kräften begabt’, jav. humäiiä- 

f. N. pr. (und *humäya- m. N. pr. in der NÜ; Mh, AirN 1/51 f., 
mit Lit.); jav. mäiiu- etwa 'fähig, kräftig, gewandt’ (Yt 10,52; 
s. die Lit. bei Gersh, Hymn 205 f.). - Die etymologische Zu¬ 
weisung von iir. *mäiä-y *mätu- ist umstritten. 
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Prinzipiell wahrscheinlich isl eine Analyse *mä-iä-, *nw-iu- (und 
nicht *mäi-ä/u-, zu MA Y2 [$. die Lit. in KEWA II 625, III 777]); 
aber *mä° erlaubt mehrere Deutungen, z.B. durch MÄ2 (Gonda, 
a.a.O. 167IT.), durch „MÄ(A) 'machen’41 (o. II 342; s. Bur, JRAS 1960, 
96), als *mnH° zu einer Set-Variante von MA N (M-Br, MSS 53 [1992 
(94)] 115f.; s. bereits AiGr I 15) und noch weiteres (s. die Lit. bei 
Minard, Trois enigmes II 320f., KEWA II 624f, Wüst, ApSl 249 
Anm. 78, P. Considine, TPS 1985, 153). 

Fälschlich wird m° im Papyrus Oxyrhynchos XI 1380, 103, „ev 
’Ivöou; Matav4< (= Isis; Grenfell-Hunt 198a) vermutet (s. Breloer- 
Bömer 211, KEWA II 625). ln diesem Text kommen noch weitere 
Anrufungen der Isis als Mcua vor, die sich sicher auf die gr. Mala 
beziehen (Grenfell-Hunt 209); die Ortsangaben des Texls haben viel¬ 
fach nichts mit sprachlichen Besonderheiten zu tun. 

mäyü- (möyi/?), s. MÄ1. 

märana-, märukas. MAR. 

märisäbhagi- m. Name eines Vedaschülers (VdhSü; Cal, AcOr 6 
[1928] 230, 231 = KS 530, 531); enthält wohl märisa- 'edler 
Herr’ (meist im VokSg; ep. +)> märsa- dss. (GfSü +; Bur, ALB 
44-45 [1980-81] 440), vgl. pä. märisa (Vok§g, °sä VokPl) 
fSir(s)!\ 

Die Herkunft von mär(i)sa- ist umstritten. Zumeist wird die mi. 
Form als primär angesehen, < mädrsa- (pkt. märisa-) 'mir ähnlich’ 
(vgl. o. II 285) = „^Kollege“; s. Berger, Probl 43, KEWA II 626 (mit 
Lit.), Em, Lg 39 (1963) 104 = SelP 198, vgl. auch AIED 128 = SelP 
110. Andere gehen von einem Segenswunsch mä risat „möge er nicht 
zu Schaden kommen!“ (z.B. RV 10,62,11) aus (s. die Lit. in KEWA 
II 626). - Einwände semantischer Art gegen die erstere Deutung bei 
Bur, a.a.O. 440f.; lautliche Bedenken gegen primäres °ris° bei Bur, 
a.a.O. 441 (hyperkorrektes °rs° für 0ris° sei in dem seit GfSü beleg¬ 
ten märsa- nicht zu erwarten [doch könnte mär$a < märisa auch 
durch Synkopierung von erklärt werden, wie in Anredeformen 
vorstellbar, s. bhä[ga]vant- u. dgl., o. II 254]). Für Bur ist märsa- 
ursprünglich und gehört zu MARS ('vergessen’ — 'verzeihen’ [s. 
auch o. II 326]), a.a.O. 442. 

märga- (fWeg, Methode’), märgäräs.u. mrgä-. - Über °märgä- 

(apä° u.a.), märguka- (nir°) s. MARJ, o. II 326. 
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märjära- (‘Katze’), märjäliya- ('ErdaufwurP), s.u. MARJ, o. II325. 

märtändä- m. der letzte Sohn der Aditi (RV +). - Vcddhi-Bil- 
dung zu *mrta-ända- (~ MAR, an da-); m° = „der aus einem 
toten Ei (= einem noch ungestalteten Fötus), der in embryo¬ 
nalem Zustand Geborene“ (Hoffm, MSS 11 [1957] 85ff, 

GSolnd II 100ff. = HoffmA 422ff, 715ff). 

Abweichend Bai, MithrSt 16 und Anm. 32, Bur, BSOAS 38 (1975) 
68f. - [S. H. Falk, WZKS 38 (1994) 15 ff). 

märtsnäs.u. mrd-. 

märsas. märisäbhagi-. 

mälänga- Adj.: ein Epitheton von tüparä 'hornlose Ziege’ (TS, 

KäthA; Sha 230). - Nicht klar. 

Vielleicht ein Farbwort; in der Umgebung des Belegs kommen 
weitere Farb-Adjektiva vor (Sha, a.a.O.; Hoffm, MSS 8 [1956] 8 = 
HoffmA 390). Zu mala- (oder Fremdwort), Hoffm, a.a.O.? - Anders 
Sha 231 (~ *mel 'stark, groß’, lat. melior 'besser’ usw.; vgl. *mel-gh 

'schwellen’ in malhd- [o. II 334], das an der selben Textslelle wie 
mälänga- erscheint; dazu [?] hi. mälang, malanga m. 'kräftiger Mann’ 
[worüber Tu 10089]). 

mälava-y s.u. maru 

mälä- f. Kranz, Blumengewinde, Krone (Sü +), mälin- bekränzt, 
mälya- n. Kranz, Gewinde (RV-Kh, Är +). - Mi., nu., dard., 
ni., pä. mälä- f., malya- n. Gewinde, usw. (Tu 10092 [mit Ver¬ 
weisen]; TuAdd 10088a, 10092). - Wohl Fremdwort. 

Dravid. (vgl. ta. mälai 'Kranz, Gewinde’, malai [-v-, -nt-] 'als Ge¬ 
winde tragen’, u.a.)? S. die Lit. in KEWA 11 628; Bur, Skr 384, DED2 
429a. - Wertlos Ted, JAOS 67 (1947) 85ff; s. auch Tu 10092. - 
Abzulehnen *mälä- im IAV; vgl. KEWA II 628, Kamm Arier 175. 

mävant-, s.u. mä-, o. II 285. 
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mäsa- m. Bohne (AV +; MK II 156). - Mi., ni., pä. mäsa- m. 

Bohne, u.a. (Tu 10097 [mit Verweisen]; TuAdd 10097). - Pro¬ 

blematisch. 

Zu beachten sind iran. Wörter wie mp. np. mäs 'Wicke, Hülsen¬ 
frucht’, Sughni max 'Erbse, Bohne’, usw.; ihre Verbindung mit m° 
ist nicht exakt bestimmbar (s. die Lit. in KEWA II 630; vgl. Morg, 
Shughni 46af., B. Tikkanen, StudOr 64 [1988] 307 (Proto-(Indo-)- 
Iranian *marsa-1]; ved. -s- = mp. np. -s lautgesetzlich [?] nach Bur, 
Gs Henning 94f. [*mäg-so- ~ alban. modhulle 'pease’]). - Referat 
unbefriedigender Deutungen aus indoar. bzw. idg. Vorstufen oder 
als nicht-idg. LW (s. auch o. II 335) in KEWA, a.a.O. 

mäs- m. Mond, Monat (RV + [AkkSg mas-am, LokSg mäs-i\ 

InslrPl mäd-bhih, GenPl mäs-amy u.a.; AiGr III 249fF.), 

candrämäs- m. Mond (o. I 529, mit Lit.), pürnä-mäs- m. Voll¬ 

mond (o. II 156f.); tnasa- m. Monat (RV +; s. AiGr III 322), 

°mäs(i)ya- '... Monate alt’ (däsa°y o. I 709), '... monatlich’ 

(üpa° AV, AiGr II1, 106), mäsina- monatlich (Sü). - Mi., nu., 

dard., ni., pä. mäsa- m. Monat, dvädasa-mäsiya- aus zwölf 

Monaten bestehend; usw. (Tu 10104 [mit Verweisen]; TuAdd 

4616, 10104f.). - Iir., aav. ma NomSg Mond (Y 44,3; zwei¬ 

silbig, /maHah/: Schi, Spr 26 [1980] 84, Bee, Gramm 21, 89, 

118; s.u. Idg.), jav. ma NomSg, mätjhö GenSg u.a., marjha- 

m. Mond, Monat, °mähiia- monatig (dasa®, o. 1709); ap. mäh- 

Monat (LokSg <mahya>; Schm, Bis 51 [ad 37f.]); sogd. mx, 

my, baktr. pao, mp. np. mäh, oss. mcej/mcejce Mond, Monat; 

usw. (Abaev II 83, Bielmeier, Unters 193f., Bai, Dict 331a, 

Davary, Baktr 226). - Idg. *mehrns- (> iir. *maHast s. aav. 

/maHah/) ~ *mehrnes- (: mehy 'messen1, MÄz), vgl. gr. 

pf|v/p€i<;, GenSg pr|v6(^pf]vvog Mond, lat. mensis Monat, got. 

mena, ahd. mäno Mond, lit. menuoy GenSg menesio Mond, 

Monat, toch. A man, B mene Mond, Monat, u.a.; Schi, a.a.O. 

83 f., Bee, Origins 62, Rasmussen, Morphophon 132, Schrijver, 

Ren 159, 160. 

Weiteres Material und ältere Lit. in KEWA II632, Frisk II228, Chan- 
traine 696a, Lehmann 25Jb; vgl. auch J. E. Rasmussen, Colllnd I 87, 
106, VWind, Fs Szemerenyi 915f., Slru, Postulat 21 und Anm. 20. 
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Schwerlich hierher mämscatüs.o. II 343. - Iran. *mänha- setzt 
Hüb, PersStud 97 für np. mang, kurd. mäng u.a. 'Mond' an (s. auch 
P. Horn, GIrPh I 2,65). Hat sich idg. *meh]nes-/*mehlns- in iran. 
*mänah-/*tna(H)ah--+ *mäh- fortgesetzt, und liegt dessen Ausgleich 
in *rnänh(a)- vor? 

mäs-2 (mäs 'Fleisch’), s.u. mämsd-. 

ntasara- m. eine Mischung der Brühe von gekochtem Reis mit 
dem Mehl von Grashalmen, geröstetem Korn und Hefe 

(AVP +; MK II 163, KEWA II 630f, Mylius). - Or., s. Tu 
10106. - Wohl Fremdwort. 

Dravid. (ta. mucar u.a. 'Buttermilch')? Vgl. Lit. (und Bedenken) 
in KEWA II 631; s. auch DED2 438b. 

mahitthi- m. Name eines Lehrers (§B). - Patronymikon zu 
einem Namen mahittha-, der in Gramm, und Komm, mit¬ 
geteilt wird (Cändravyäkaraoa 5,2,127 [L. Renou, Väk 3 (1953) 
95], Gaijaratnamahodadhi 2,148d [AiGr II 2,695]). 

Der Name erinnert an Wörter auf °uha-, s.o. I 140, 693. Der (ein¬ 
heitliche?) Ursprung von °ttha- bleibt offen, ebenso die Erklärung 
des Vordergliedes etwa aus mahi0 oder mahi° (o. II 338), s. AiGr 
II 2,327, KEWA II 612. 

mähina-y s. mahiman-, o. II 340. 

mähisa- ('Harem’), s.u. mahisd-, o. II 340. 

mahina- nur RV 10,60,1 °nändm. - Nicht klar. 

Nach GeRV III 224 (ad lb) Name eines Volkes oder einer Dyna¬ 
stie; mit dem Namen eines Geschlechtes im JB, mähena-y zu verbin¬ 
den (dazu Sha 231 f., mit Lit.)? - Nach anderen ist m° mit mähina- 
'gewaltig, groß’ (o. II 340) gleichzusetzen; s. die Lit. bei Sha 232, 
ferner AiGr I 47, Renou, EVP 16 (1967) 135. 

mähena-, s. mahina-. 

MH''1), s. MA Y(1’2). 
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MIKS, s. MEKS bzw. MYAKS. 

mitäs. Ä/,4 T(°)mita-, miti-, s. AL42. 

/w/Vrfl- n. Vertrag, Kontrakt, Bündnis (RV +; Thi, MithrSt 21 fl, 
34ff, mit Lit.; EtMithr 501 ff.; Kui, JIJ 18 [1976] 35f., H.-P. 

Schmidt, EtMithr 361 fl, Brereton, Adityas 25 ff)» mitrd- m. 
Verbündeter, Bundesfreund (RV +), amitra- m. Feind (RV +); 
personifiziert aus mitrd- n. der Name des Gottes mitrd- m. 
(RV +; Lit. in KEWA II 633 f., III 778, Mh, EtMithr 318). - 
NÜ: LAV, vgl. den Gottesnamen mi-it-ra0 im Mittani-Ver- 
trag (KammArier 148f.); weiteres ist unsicher (Mh, a.a.O. 
320ff. [vgl. G. Vittmann, Fs Käkosy 603ff.]). Gr. NÜ von 
amitra0 im Königsnamen Apiipoxatr)«; (AiGr I2 Nachtr 2,62, 
Karttunen, IndEarlGrLit 100). - Mi., nu., dard., ni., pä. mitta- 

m. Freund, amitta- m., kati amitr0 (Plur) Feind (Tu[Add] 566), 
u.a. (Tu 10124 [mit Verweisen]; TuAdd 10124). - Iir., aav. jav. 
miOra- m. Vertrag (Gersh, Hymn 26ff, Thi, MithrSt 23ff., 
HumbElfSkj, Gä I 69, II 180), jav. miOra- m. der Gott Mithra, 
ap. (spät) (m'Ör), (mltr>, <m'it[r]> (Kent 203b) rMithrar, *mi$a- 

‘Vertrag’ in hamigiya- ‘abtrünnig’ (Lit. in ApH 124, Schm, Krat 
25 [1980(81)] 32), altiran. *miQra-/*mifa- ‘Mithra’ in reicher 
NÜ (Schm, EtMithr 396ff, 417ff, dazu Mh, HS 103 [1990(91)] 
196); mp. np. rnihr Vertrag, Bündnis, Freundschaft, Gott 
Mithra, Sonne (s. MacK 56, Schmidt, a.a.O. 353,375 ff, 383 f.), 
sogd. mys-/mydr- (Gersh, Gramm 47), parth. myhry baktr. 
pupo, piupo (u.a.), pasto (afridi) niyer, (wapeci) mir Sonne (s. 
Gersh, Hymn 41, Davary, Baktr 230f., Skj, CompLI 404, S-W, 
HCACP 177ff). - Der Ursprung von iir. *mitra- ‘Vertrag’, 
*mitra- ‘Name eines Gottes’ ist umstritten. 

„The proposals regarding the etymology are legion“ (Schmidt, 
a.a.O. 386); vgl. die Zusammenstellungen in AiGr II 2,701, KEWA 
II 634, III 778, Belardi, SMeM 32 ff, DumDieux 82ff, Kui, Suvarn 
148ff., E. C. Polome, Fs Maslrelli 376, 380ff, J. Ries in W. Haase 
(ed.), Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt Teil II Bd. 18,4. 
Teilband (Berlin-New York 1990) 2732ff - Noch die größte Wahr¬ 
scheinlichkeit hat eine Verbindung von mi-trd- ‘Vertrag’ mit MA Yx 
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'befestigen*, idg. *Hmei (o. II 314), s. L. De Vries, KZ 93 (1979) 11 
Anm. 13, mit Lit. (~ RV + visvämitra- N. pr. [ap. *visämi£Q- N. pr., 
Schm, EtMithr 410 und Anm. 77, mit Lit.] < doch 
wird m° auch auf andere *(H)mei-Wurzeln bezogen (s. Frisk II 246, 
Schmidt, a.a.O. 360f., G. Bonfante, EtMithr 47ff., 55ff., J. Puhvel, 
EtMithr 335 fT., 341 Anm.21,342f., J. Knobloch, Sprw 10 [1985] 399 f.), 
fernerauf MÄ1 (Lit. in KEWAIII778) oder gar „MÄf5) 'to approach’“ 
(o. 11 342 f.). 

Zu *mitrd- in iir. Phraseologie s.o. I 415 (mitra-kni- usw.), I 575 
(jägrvämsä ... mitrdh u.a.), I 760 (mitra-dnih- usw.), RV 10,34,14 
miträm krnudhvam ^ Vd 4,3 miOram karanaoiti (Schm, briefl.), RV 
mitrö.. .yajniyah ~ jav.yesniiö nüOrö (Schlerath II16 la), RV mitrasya 
revätah ~ jav. miOrö raeuua, altiran. *raiva-miQra- N. pr. (Schm, 
EtMithr 403; vgl. S-W, HCACP 183 Anm. 41), RV miträm ... südhi- 
tam jav. miOram ... yö ... huöätö (Schm in KEWA MI 778), cp. 
mitra-han- Vertragsbrecher ~ jav. mi Orant Jan (Thi, MilhrSt 26); s. 
ferner KEWA III 778, 783. 

Vgl. JüS s.v. mihira-. 

MITH, s. METH. 

mithäs Adv. im Gegensatz, unterschiedlich, gegenseitig (RV +; 
Ins, TPS 1971, 166f.). - lir., jav. mißö Adv. verkehrt, falsch, 
aav. *mißah- in mißah-iia- Falschheit, Fehler (Y 33,1), mißah- 

uuacah- Falsches sprechend (Y 31,12), ap. mißa kar unrecht 
behandeln (Hoffm, MSS l2 [1956] 52 = HofirnA 347). - Zu 
METH. 

mithü Adv. verkehrt, entgegengesetzt, auf falsche Weise (RV; 
mithu Sarhh +, AiGr III145); mithuyä (RV +, AiGr III 76,147; 
Samh, Br + mithyä, AiGr I2 Nachtr 38, KEWA II635), mithuh 

dss. (TS +; AiGr II 2,922); mithund- entgegengesetzt, paar¬ 

weise (RV +), maithund- n. Paarung (SB +)• - Mi., ni., pä. 
micchä auf falsche Weise (< ved. mithyä), pkt. mehuna- n. 
"sexual union*, u.a. (Tu 10130,10341).-Iir, vgl. jav. mißßan(a)-, 

mißßara- gepaart. - S. METH. 

Ved. mithu-nd-, iran. *midu-an/r° beruhen wohl auf *mithu° in 
mithu, °uht °uyä (AiGr II 2,484; E. P. Kamp, IIJ 4 [1960] 64); davon 
wurde vielleicht ein iir. Heterokliton *mithy-ar-/*mithu-n- abgeleitet 
(Bur, Skr 152, KEWA 11 635). 
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MID, s. medas-. 

minäti, s. MA Y1. - minotu, s. MAY1. 

mindä- f. körperlicher Fehler, Mangel (TS). - Dazu (?) ks. myondu 

'leprous, leprosy’ (Tu 10122.3; s.u.). - Nicht überzeugend 
erklärt. 

Ved. nindä- f ‘Schmähung* (o. II 54) liegt semantisch zu weit ab, 
um als einzige Quelle von m° (dieses dissimilatorisch aus rtindd-) 
akzeptierbar zu sein (gegen AiGr l2 Nachtr 11). Beliebt ist die An¬ 
nahme einer Kontamination aus nindä- und *mandä- (= lat. menda 
f. 'körperlicher Fehler, Gebrechen*), AiGr I 18, II 2,248, KEWA II 
637 (mit Weiterem). - Tu 10122 (s. auch Tu[AddJ 9754 [~ rnanda-, 
o. II312]) stellt m° in eine Gruppe von Wörtern für 'defective, defect’ 
wie *mitta-, *mindha(ra)-y *mfna- usw. 

mimäti, s. MAl. - mimüe u.a., s. MÄ2. 

mimrksur RV 1,64,4, s.u. MARJ, o. II 326. 

miyedha- m. Opfermahl, Opfertest (RV; in RV 6,51,12 viell. 
'Opfergenosse1, s. Renou, EVP 4 [1958] 89; miyedhas- n. wohl 
in RV 10,70,2, s. Renou, EVP 14 [1965] 118); miyedh(i)ya 

VokSg 'du Festlicher, am Opfermahl TeilhabenderV (RV). - 
LAV *°miiazdha- vielleicht in Namen (s. KammArier 175 [ab¬ 
lehnend]; Mh, LAV 132a, Mythos 71). - Iir., aav. jav. miiazda- 

m. Opfermahl, Opferspeise, mp. mezd (<my(’)zd>), np. mez 

'oflering, meaP (s. Bai, BSOAS 18 [1956] 34, Dict 326b); die 

iir. Grundform ist wohl als */miia$-dha-/ zu analysieren (s. 

ferner medha-). 

Darin */°dha-/ wahrscheinlich zu DHÄ\ betreffs Vmijas-/ gibt es 
mehrere Vorschläge (*mi[H]es-, vgl. mäyas- [und ämis-], o. I 170, 
II 316, s. AiGr II 2,232,725, KEWA II 639; Oett 471 Anm. 28 [~ 
heth. miie-hhi 'gedeihen, wachsen’]). Nicht weiterführend Bai, Dict 
326b {medha- primär; miy° mit „intrusive -y-"). - Zu Übereinstim¬ 
mungen in der iir. Phraseologie s. KEWA, a.a.O,, o. II 16, Kel-Pir 
III 115. 
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mirmird- vielleicht: blinzelnd (Kä[h +; zur Bedeutung [TB afi- 
mirmira- neben äti-memisas. A/£5] vgl. HofTm, 1F 60 [1952] 
256 = HoffmA 37). - Lautsymbolische Bildung durch „Wie¬ 
derholung“ (mir-mir-)] s. HofTm, a.a.O., o. 11 333. 

misrd- Adj. vermischt, vermengt (RV +), misray0 vermischen, 

vermengen (SO +), misrana- n. das Mischen (Sö); °misla- in 
a-misla-tama- sich am liebsten vermengend (RV 6,29,4), 
m-misla- sich daran hängend, sich hingebend (RV; °la-tama- 

SB), sdm-misla- zusammengemischt, mit etwas versehen, 
gerüstet (RV). - Mi., nu., dard., ni., pä. missa- gemischt, usw. 
(Ted, Lg 19 [1943] 4f., Tu 10135 [mit Verweisen]). - lir., vgl. 
jav. misti durcheinander, miteinander (von *misti- 'Mischung*, 
s. Kel, NR 302, mit Lit.?); s.u. - Idg. *meik/*mik (~ MEKS)y 

vgl. lit. miesti mischen, misras vermischt, aksl. mesiti mischen 
u.a. 

Neben *mejlc wohl auch *meig (vgl. *peik ~ *peig, o. II 127, 169; 
gr. iiayvupi mische, Pass, piyijvai u.a., Frisk II 193, mit Lit., Chan- 
traine 677a); iran. *maig in parth. /ä-mexs-/ 'etre mele*, mp. np. 
ämextan, ämez- mischen, mp. gumezag Mischung, u.a. (W. Henning, 
ZU 9 [1933] 178 = SelP I 85 (mit Ul.], Ghilain 81; anders [*maik] 
Nyb, ManP 11 15b, 86b)? - Von den mit m° verglichenen iran. 
Formen fallen einige ganz weg, so aav. „miias- 'mischen’“ in Y 33,1 
bzw. 46,14 (s. Kel, Verbe 166 [mit Lit.], Kel-Pir II288,291); sehr frag¬ 
lich jav. misuuan-, angeblich „die Gemischten enthaltend“ (s. KJEWA 
II 641, Anm. *, mit Lit.). 

MISy s. MES. 

MIHy s. MEH\ mih-y s. megha-. 

Ml s. MA Y'. 

midam, s. MIL. 

midha- n. Kampf, Beutekampf, Kampfpreis, Beute, Gewinn 
(RV); midhväms- reich spendend, huldreich, freigebig (°vdny 

°vämsas, °üse u.a., fern. °usl- [AiGr II 2,424]; RV +), mfdhüs- 
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tama- am meisten belohnend (RV +), midhüsmanb (fern. 
°mati-) freigebig, gnadenreich (RV; s. Renou, EVP 10 [1962J 
89). - IAV *mizdha- in hurr.-akkad. mistannu Lohn für die 
Ergreifung eines Flüchtigen (s. Mh, Gs Kronasser 73 und 

Anm. 4, mit Lit.; DiakStar 22). - lir., aav. jav. mfzda- n. Lohn, 
Preis, sogd. myz&, mp. mizd, np. muzd Lohn, Bezahlung, oss. 

myzd/mizd Lohn, vgl. khot. mäsdän(a)- freigebig, u.a. (s. Emm, 
SGS 338, Abaev II 146, Bai, Dict 333a); eine Entsprechung 
von midhusi- f. (~ °väms-) in der elam.-iran. NÜ als *mizdusi- 

f. Name einer Göttin (Gersh, TPS 1969,174, Hinz, NÜ 168). - 
Idg. */misdhö-/ (s.u.), gr. pioüö<; m. Lohn, Sold, Miete, vgl. 
got. mizdo f. „pioööc;“, aksl. mbzda f. „pioftöt;“. 

Vgl. Vasmer II 13 lf., Frisk II 244, Lehmann 259a, mit weiterer 
Lit. - Idg. */misdhö-/ ('Belohnung’, vgl. Benv, lnstit I 163fT.; primär 
femininer o-Stamm, doch s. Frisk, a.a.O.?) geht wohl auf eine Ver¬ 
bindung mit *dhehl (DHÄ), idg. *°dhhrö-1 zurück [urspr. Adj. nach 
Wheeler 29); eine verbale Grundlage zeigt sich noch in midhvams- 
usw. (Kui, AcOr 12 [1934] 234). Das Vorderglied vielleicht zu *mei(H)es- 
'Labung1 (o. II 316); idg. *mi(H)s-dhhx(ö)— *mej(H)es- wie *mns- 
dHeh\- ~ *menes-(vgl. medhä-), s. (zum Formalen; im Semantischen 
abweichend) M-Br, HS 102 (1989) 59 f, 60 Anm. 6, mit Lit. 

Über Texlfiguren mit ved. midhväms- bzw. aav. mfzda- und ved. 
maghävani-/aav. magauuan- s.o. II 289. 

mina- m. Fisch (Mn +; Für die ÄS vorausgesetzt durch VS, TB 
mainäld- m. Tischer’, s. MK II 181, Thi, MSS 44 [1985] 251, 
257 Anm. 49). - Pkt., singh.; Tu 10140a. - Wohl dravidisch. 

Vgl. *mfn Tisch’ in den meisten drav. Sprachen (s. die Lit. in 
KEWA II 643; Bur, Skr 385, DED2 436b). - Die Aufstellung idg. 
Deutungen bleibt technisch möglich, z.B. m° „*der Glatte“ = air. 
min (*miHno-) 'glatt, sanft’; Referat verschiedener Anschlußversuche 
in KEWA II 643 f. 

mimamss. MAN \ o. II 305. 

MIL die Augen schließen (RV [1,161,12 sam-milya 'mit geschlos¬ 
senen Augen’], Kä[h + \0mUau\), sam-miUta- die Augen ge¬ 
schlossen habend (Käjh); pra-mihn- m. Name eines Dämons 
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(AV), un-mila- m. das zu Tage Treten (Kaus), u.a. - Mi., nu., 
ni., pä. unmileti öfihet die Augen, pkt. unmilla- die Augen 
geöffnet habend (*un-mfl-na- ~ kl. un-müitaK. R. Norman, 
SktWC 395), waigali umili- die Augen öffnen, u.a. (Tu S. 583b, 

s.v. MIL; TuAdd 2129). - Wohl nicht von MES zu trennen. 

Unter der Annahme einer „kindersprachliche[nj Form für *nifdu 
(Goto 74 Anm. 48) könnte MIL trotz seiner frühen Belege aus 
*miz-d ~ MES erklärt werden (gegen AiGr I2 Nachir 123); angeb¬ 
liches nüdam 'leise' in Käth ist jedoch unverwertbar (AiGr I2 Nachtr 
27 und a.a.O., KEWA II 644f., mit Lit.). - Für primäres mH/*mfr 
erbringt das umstrittene aav. auuäfjmfrä in Y 49,10 keine Stütze 
(s. dazu Wrb, Spr32 [1986(88)] 359f., HumbEIfSkj, Gä II212, Kel-Pir 
II 205 [s. MlV]). - Referat weiterer idg. und nicht-idg. Erklärungen 
in KEWA II 645; s. jetzt KuiAryans 24. 

MlV schieben, drängen, drücken (AV [5,7,7 ni-nuvantf- nieder¬ 
drückend], SB [pratimivan zurückdrängend] +; J. Narten, 
MSS 18 [1965] 53,59), unnuvyamdna- in die Höhe geschoben 
(Käth; Narten, a.a.O. 59), °müta- gedrängt (käma°, o. I 339, 
mit Lit.), ä-mavisnu- unverdrängbar (RV 10,94,11; Narten, 
a.a.O. 60 Anm. 12). - Ein Fortsetzer von *munäti 'drives’ in 
Or. (Tu 10207)? - Iir., vgl. jav. auua.miuuamahi wir beseitigen 
(Vd 18,55; ~ aav. auu5\.]min7, Kel-Pir 11 205, mit Lit. [s.u. 
MlL]l), a-muiiamna- unbeweglich (Kel, Verbe 126, Pirart, KY 
98), weiter wohl oss. mi/miwce Tat, Tätigkeit (*mfva-y s. Abaev 
II 113?), khot. mvfr- fto move’, parth. pr-mws- zugrundegehen, 
chwaresm. s-mwy- sich lösen, u.a. (vgl. Emm, SGS 110, Bai, 
Dict 375b, Samadi 197). - Idg. *mieuh[/*miuh{-tö- (-*■ *muh\- 

(ö-t ved. °müta-)\ *miuh\ vor -V- mit Metathese *miliry-V- 

(ved. -mfv°); zu *mw/ij sekundäre Hochstufe *meuh\ (ved. 
-jmavi-). Vgl. lat. movere bewegen ('inouhieie-), heth. mu-ü-ta- 

iz-zi wühlt auf (*muhxto-ie-, Rasmussen, Morphophon 117, 
mit Lit.), u.a.; s. Eich, Hethldg. 49 Anm. [14] (zur Grund¬ 
bedeutung: „durch Schieben und Drücken in Bewegung set¬ 
zen“), LarTheor 135,‘Rasmussen, a.a.O. und 69, 304, Schrij- 
ver, Refl 448f. 

S. mütamtird-}2. - Irrig IAV *miva- (so noch Abaev, a.a.O.); 
s. die Lit. in KEWA II 645. 
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muksijä- f., nur RV 1,125,2 °jayä (neben einmaligem padi-\ s.o. 
II 79, mit Lit.). - Nicht klar. 

Überlegungen zu muks0 < *musk° (s. muskä-) bei S. W. Jamison, 
Gs Cowgill 90f (mit Lit.); *muks° < *musk° auch in kho. mucho/i 
Teslicles’ (Morg, Fs Belvalkar 92 = MorgID 266, Tu 10219). 

mükha- n. Mund, Gesicht, Antlitz (RV +); mükhya- erster, vor¬ 
züglichster (Samh +; s. AiGr II 2,645, III 405). - Mi., nu., 
dard., ni., pä. mukha- n. Mund, Gesicht, usw. (Tu 10158 [mit 
Verweisen]; TuAdd 77a, 1259, 2432, 7996, 10158ff., 12982, 
G. Buddruss, MSS 43 [1984] 22). - lir.? Vgl. Erwägungen zu 
iran. *muxa- 'Mund, Gesicht' bei Morg, Voc 48 f., MorgllFL I 
274a, 401b, Abaev II 131. ~ Ohne gesicherten Anschluß. 

Vielfach wurde mü-kha- (iir. *mu-kka-7) zu (idg.?) *ww, einer 
„Lautgebärde fiir die zusammengepreßten Lippen“ (Kiuge-Seebold 
467b), gestellt; s. die Lit. in KEWA II 648f. (auch zu anderen idg. 
Vorschlägen). A.a.O. 649 zu einer Herleitung aus dravid. Quelle; 
weile „pan-asiatische“ Zusammenhänge erwägt G. Soravia, AGI 68 
0983) irr. 

MUC; s. MOC. 

mucühunda- m. Name eines Muni (RV-Kh 2,1,7, ep. +). - Nicht 
klar. 

Mit dem Pflanzennamen der JüS mucukunda- zu verbinden (s. 
KEWA II 649, Tu 10177)? - Vgl. KuiAryans 44. 

munja- m. Saccharum munja, Schilfgras (RV [1,161,8 munja- 
nejana-] +; MK II 165); maunjä- dem m°-Gras gleichend, 
vom m°-Gras kommend (RV [1,191,3] +). - Mi., ni., pä. 
munja- m. Saccharum munja, usw. (Tu 10184 [mit Verweisen]; 
TuAdd 10184). - Unklar; Fremdwort? 

Die vorgeschlagene Herleitung aus dem Dravid. bleibt proble¬ 
matisch, s. die Lit. in KEWA II 650 [und DED2 440a]. - Die An¬ 
nahme eines lautnachahmenden munj (vom Rauschen des Schilfs) 
trifft nur eine leere Möglichkeit (s. KEWA, a.a.O.). 
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munda- Adj. kahl, kurz geschoren (SÄr, Up +), munday0 kahl 
scheren (PäQ [3,1,21] u.a.), mundamunda- kahler Schädel (SÄr 
[s.u.]); hierher mundibhd- m. Name eines Rituallehrers (Br; 
AiGr 11 2,353)? - Mi., ni., pä. munda- kahl, geschoren, usw. 

(Ted, JAOS 65 [1945] 82bff. Tu 10191 [mit Verweisen], 
Tu Add 10192 ff). - Unklar 

Referat von Erklärungen als dravidisches, mundides oder Prakrit- 
LW bei Kui, PMW 102f(f)., KEWA II 651f., Tu 10191, s. DED2 
462b; nach Tu, a.a.O. ist m° (in JüS auch 'hornlos*, 'stumpf u.a.) 
von Wörtern für 'defective* wie *munta(ra)-y *mundha(ra)- u.a. (Tu 
[Add] 10187) nicht zu trennen. 

Über munda- n. 'Schädel, Kopf (SÄr 0munda-, s.o.; pkt. munda- 
usw.) s. KEWA II 652 (mit Lit.), Tu 10247 (Kontamination aus 
einem mürdhdn-Foriseizcr und munda- 'kahl’?). 

mundibhds.u. munda-. 

MUD, s. MOD. 

mudgä- m. Phaseolus mungo, eine Bohnenart (YV +). - Mi, 
(nu.-)dard, ni, pä. muggala. mutig Phaseolus mungo, u.a. 
(Tu 10198 [mit Verweisen]; TuAdd 10198). - Nicht klar. 

Zu idg. und drav. Deutungen s. die Lit. in KEWA 11 653; nach 
KuiAryans 58, 67 steht m° für *mugga- und ist mit Lex. mukustha- 
'eine Bohnenarf usw. (Tu 10148) zu verbinden („reflects a Dravidian 
phenomenon“, Kui, a.a.O. 58). - Zur Frage des Namens pauru- 
mudga- (‘°madga-l) im JB s. Oertel, Dat. fin. 48 Anm. 3. 

müdgala- m. Name eines R§i (RV [s.u.] +); mudgaläni- f. die 

junge Frau des m° (RV 10,102,2.6). - Nicht klar. 

Beide Namen erscheinen im Text von der „Wettfahrt der Mudga- 
länf* (RV 10,102), wozu GeRV III 316f, Renou, EVP 16 (1967) 158f. 
(mit weiterer Lit.); wegen der Rolle des drughand- fHolzkeule’) in 
diesem Lied wurde m° mit dem Wort für 'Hammer* in der JüS, 
mudgara-t gleichgesetzt (AiGr I 216, mit Lit.). Andere erwogen Her¬ 
leitung des Namens m° von mudgä-, als „Fabius“ (s. ZimmerAiL 
240, AiGr II 2,864, KEWA II653). - KuiAryans 67 denkt an nichl-idg. 
*muggala- und verweist auf Männernamen der JüS wie mungo-, 
mungata-, mulkala-. 
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mudrä- (°mudrä-)> s. MOD. 

müni- m. Verzückter, Begeisterter, Weiser, Seher, Asket, Ein¬ 
siedler (besonders einer, der das Schweige-Gelübde auf sich 
genommen hat) [RV (auch 7,56,8) +]; mauna- n. Stand des 

Muni, Schweigen (Up +). - Pä. muni- m. Weiser, Heiliger, 
Asket, mona- n. Selbstbeherrschung, Weisheit, moneyya- n. 
Stand des Muni, ks. münu schweigsam, u.a. (s.u.). - Die wahr¬ 
scheinlichste Deutung geht von *mu~ni- 'Schweiger’ aus, vgl. 
arm. mownjstumm (*/miw-o-, Schm, Gramm 70), gr. puvöoc 
stumm, cech. muna Sprachloser, Tölpel, u.a. (~ müka-)\ 

W. Wüst, Tfjpa 7 (1961) 24ff. 

Anders (J. C. Wfright] bei) Tu 10206 und Tu 10371 (müni- mit 
maunä- 'Stand des Muni’ etc. zu pkt. wuffcr/ fknows> u.a.; von mauna- 
'Schweigen* etc. zu trennen [dieses zu mukaoder 'defective’]). - 
Ausführliche Diskussion der älteren Vorschläge (v.a. müni- ~ 
MAN\ gr. pdvTK; m. 'Seher* [Frisk II 173]) bei Wüst, a.a.O. 25ff. 

mumürsa°f s. MAR. - °muras, s. MARn\ mumurat, °mür(i)-y 

s. MAR‘\ 

mürmura- m. verglimmende Kohle, Glutstäubchen (Käth +). - 
Pä. mummura- m. heiße Asche, brennende Spreu. - Wohl 
eine lautsymbolische Bildung durch Silbenwiederholung (mur- 
/mir-); Hoffm, IF 60 (1952) 256 = HofirnA 37. 

Vgl. mi. und ni, Fortselzer von *wi/n/rawrtf-‘crackling*,Tu 10215. — 
Zu Abweichendem s. die Lit. in KEWA H 657; vgl. auch DED2 
447b. 

muläli- f. (oder °lin- m.: NomSg °lt) eine eßbare Lotosart (AV 
4,34,5). - Nicht zu trennen von ep. 4- mrnäta- n. Lotoswurzel 
(oder Lotosfaser), pä. muläla-, °lf- Lotosstengel, u.a. (Tu 
10277). - Fremdwort? 

Vgl. Kui, PMW 83, Berger, Probl 25; Weiteres in KEWA II657. Die 
Einordnung von ta. mulari 'Lotos* ist jedenfalls problematisch, s. 
DED2 450a (Nr. 4997). ' 
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MUS; s. MOS. 

muskä- m. Hode (RV +; Du. 'pudenda muliebra’, AV +); mus- 

kard- mit Hoden versehen (AV +). - Mi., dard., pkt. mukkha- 

m. n. 'scrotum’, u.a. (Tu 10218f., 14752; s. auch o. II 360, 
s.v. muksfjä-). - Iir.? Mp. np. musk 'Moschus’ stammt wohl 
aus *muska- „*Moschusdrüsenbeutel < *Hode“; dieses aus 
dem Indoar., oder eine urverwandte Entsprechung dazu (s. 
KEWA II657 Anm. * PfeiferKollWb 1129b)? - Die Vorform 
*mus-kö- ist wahrscheinlich Ableitung von *müs-/*müs 'Maus’ 
(~ rnus-, s.d.!) und eine Übertragung von „*Mäuschen“ auf 
einen Körperteil (wie khot. müla- 'Ratte’, 'Hode’, 'Muskel’ 
[Bai, Dict 337b, Emm(-Sk) II 117], mhd. miuselfn 'Mäuschen' 
und 'Penis’, lat. müs-culus 'Mäuschen’ und 'Muskel’ usw. [s. 
die Lit. in Vasmer II 186, KEWA II 657f.; Tu 10261]). 

musti- m. f. geballte Hand, Faust (RV +; s. auch gru°, o. I 510). - 
Mi., nu., dard., ni., pä. mutthi- f. Faust, usw. (Tu 10221,14753, 

TuAdd 10221 f.). - Iir., jav. musti.masah- faustgroß, khot. 
mustu (AkkSg), mp. np. must, sughni mut Faust, u.a. (Bai, 
Dict 339a). - Mit dem Erbwort für ‘Maus’ (müs-) zusammen¬ 
hängend? 

S.d., auch zur Frage von *müs° (in m° und muskä-). - Zum 
Sachlichen vgl. Thi, KZ 69 (1951) 214 Anm. 1 = KS 69 Anm. 1 
(*mus-ti- „Mäuseschaft“ ~ die beim Schließen der Faust hervortre¬ 
tenden Fingerknöchel). 

Zu beachten ist *-(s)ti- in semantisch vergleichbaren Bildungen, 
z.B. ahd. füst Taust’ (german. *funxsti-), aksl. p?stb, lit. kiimste 
('punkste, Fraenkel 310a) Taust’; AiGr II 2,642, Lieberl 198. - Die 
Zusammenstellung mit Jit. müsti "schlagen, prügeln* (so wieder Bur, 
Fs Palmer 39, Bai, a.a.O.) bleibt diskussionswürdig (trotz Fraenkel 
475b). - S. weitere Lit. in KEWA II 658, III 780; R. Normier, KZ 94 
(1980) 253 Anm. 5, 260 (~ loch. B *masce Taust’). 

müsaia- m. n. Stößel, Mörserkeule (AV +). - Mi., dard., ni. (mit 
Fortsetzern von *musalar oder *musa!a- sowie von *mü°\ 

TufAddJ 10223). - Umstritten. 
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Oft zusammen mit dem Mörser (ulukhala-) genannt (o. I 231); 
die Erklärung beider Wörter aus dem Dravid. ist nicht geglückt (o., 
a.a.O.). Ved. -us-, auch *mü° ist kein Indiz für nicht-idg. Herkunft 
(die aber nicht prinzipiell auszuschließen ist; s. die Lit. in KEWA II 
659; Kui, MSS 44 [1985| 140). - Ableitung von einer sonst verlorenen 
Wurzel mus (= lit. müsli 'schlagen’, s. auch musfi-) bleibt denkbar 
(s. AiGr I 233, II 2,217, KEWA, a.a.O., Bur, Fs Palmer 39); s. ferner 
Bai, ALB 50 (1986) 247 (der auf khot. mursala- hinweist). 

musta- m. n. Cyperus rotundus (kl.; der ÄS zugehörig durch 
Sü mausta-, Sha 235 f., mit Lit.). - Mi., ni., pkt. mutthä- f. 
Cyperus rotundus, u.a. (Tu[Add) 10226). - Nicht klar. 

Aus kl. bhadramusta- 'Cyperus rotundus’ und der Lex.-Bedeutung 
'Cyperus rotundus’ für jimüta- (o. I 593) kann nicht „ein volksetymo¬ 
logisch eingedeuteter fremder Pflanzenname, vielleicht aus einer 
präfigierenden Sprache*4 (KEWA II 467) gefolgert werden; dravid. 
Wörter wie kan. muste usw. 'Cyperus rotundus’ stammen aus dem 
Indoar., Em-ßur, Borrowings 55. - Bur, Fs Palmer 40 stellt m° zu 
idg. *mus* in lat. muscus 'Moos’, ahd. mos 'Moos, Moor’ usw. 

MUH; s. MOH. 

mühur Adv. plötzlich, sofort, augenblicklich (RV +; muhur-gir-, 

s.o. I 469); tnuhuke wohl: im Augenblick, plötzlich (RV 4,16, 
17), muhukäih wohl: augenblicklich (RV 4,17,12; dazu RV 
4,20,9 *niuhukä in *muhukä [ktz], überliefert nwhu kä\ s. die 

Lit. in KEWA II 661, Renou, GrVed 400, Wrb, WZKS 36 

[1992] 16); muhürtä- m. n. Augenblick, Moment, kurze Zeit 

(RV +; s.u.). - Mi., dard,, singh. (?), pä. muhutta- m. n. 

Augenblick, u.a. (Tu 10229, 10374). - Ved. muhu° steht mit 

volkssprachlichem -u- < *-r- flir *mrhu° (J. Bloch, Fs Schrijnen 
369 = KS 167, Wrb, a.a.O.; modifizierend HoffmA 584, Kui- 
Aryans 79), die aia. Entsprechung von jav. mdrdzu0 'kurz* (s. 

Wack, Glo 10 [1920] 22f. = KS 1627), vgl. khot. mulysga 

buddh. sogd. nwrzk- (~ ved. muhukd- in °ke usw.) 'kurz* 

(Gersh, Gramm 21 f., Bai, Dict 338a), idg. *mrghü- (s.u.) in gr. 
ßpocxO<; 'kurz’, usw. 
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Vgl. die Lit. bei Frisk 1 264, KEWA il 661 (auch zu Überholtem), 
Szem, Fs Palmer 421 = ScrMin 998, Lehmann 145a, LambAdj 157. 
Auszugehen ist von älterem *mreghu-/*mrgh-eu-s (H. Fischer, MSS 
52 [1991] 7) bzw. für m° von *n\reghu{ (nach *mrghü- umgeformt zu 
*mfghuf > mühur, mit altem Hochstufen-Akzenl: Wrb, a.a.O.; s. 
Lubotsky, System 43). 

Ved. muhürtä- enthält im Hinterglied entweder *h2rtö- (o. I 255), 
etwa als 'kurz gefügt’, oder eine Komp.-Form von riii- rZeif < 

(o. 1 257); vgl. Bloch, a.a.O. (zu beachten H. Jacobi, ZDMG 
74 [1920] 249f. = KS 890f.). Unter beiden Annahmen ist aus 
^u-hrftä- erklärbar (LambAdj 157 Anm. 4). 

MU(°müta-, mavi°\ s.u. MlV. 

müka- Adj. stumm, lautlos, schweigend (VS + [SB milka-]). - 

Pkt. müa- stumm; s.u. - Wohl Ableitung einer Schallwurzel 
*mu 'stumm sein, schweigen' (~ müni-)y vgl. gr. poxoc d<p<i}- 
vo<; Hes., lat. mütus stumm, u.a. - S. die Lit. in KEWA II662, 
Frisk II 268; E. P. Hamp, IF 82 (1977[78]> 78. 

Für („at least partly“) onomatopoet. Herkunft von m° auch Tu 
10231, der auf mi.-dard.-ni. Fortsetzer variierender Formen wie 
*müga-t *mukka-, *mokka- u.a. verweist („... defectivc word-group 
poss. developed ... from muka-u); s. auch TuAdd 10231.7. - Schwer¬ 
lich hierher AV pra-mötao. II 181; vielleicht mit mura-x zu ver¬ 
binden, s.d. 

mücipas. mütiba-. 

müjavant- m. Name eines Berges (AV[P] +), m. Plur. Name eines 
Volkes (AV +); maujavata- vom Berge m° herkommend (RV 
[10,34,1] +; ZimmerAiL 29, MKII 169f., Hillebrandt 1242IT., 
GeRV III 183, ad lc; s. auch Renou, BiblVed 164 [Nr. 143: 
23]). - Unklar. 

Die jüngere Form des Bergnamens, munjavant-, ist Volksetymo¬ 
logie und erweist nicht Herkunft von muja0 aus münja- (gegen 
Grassm 1053). - Zu Weiterem s. KEWA II 663. 

müta- m. n. geflochtener Korb (Kä(h +); mütcikä- n. Körbchen 
(SB). - Zum Mi. usw. s.u. - Schwierig. 



366 mütiba- - MUR 

Herleilung von einem *muH-ta- 'geflochten, gebunden’ wäre ver¬ 
lockend; die aia. Zeugnisse für mav'fmü 'binden’ sind jedoch schwer¬ 
lich verwendbar (s. KEWA II 602f), und RV °müta- (kama°) gehört 
als 'gedrängt’ vielmehr zu MIV (s. auch die Regel 6,4,20 bei Pän, 
nach Renou, Päp II 239 auf „mouvoir“ zu beziehen). Oder sollte 
mü „*flechtenM letztlich zu dieser Sippe für 'durch Schieben und 
Drücken in Bewegung setzen’ (o. II 359) gehören (vgl. Fraenkel 
421a)? - Ganz unsicher ist jedenfalls „gebunden“ für AV °mö(a-y 
s.o. II 181. Ainu(~ Idg.)-Anschlüsse bei VWind, Orbis 12 (1963) 
253 f. 

Formen der JüS bzw. in den Fortsetzersprachen wie mütodf-y 
müta-, mota- 'Korb’, *mutta-y *mütha-y *motta- usw. (Tu[Add) 10233) 
erweisen nicht zwingend ein Fremdwort (s. die Lit. in KEWA II663, 
vgl. auch DED2 455b; zu sicher für dravid. Ursprung Tu, a.a.O.). 

mütiba- m. Plur. Name eines Volksstammes (AitB; SSrSü 
mücipa-, MKII 170, Keith, AitKauBr 307 Anm. 2, M. Witzel, 
Fs Eggermont 187). - Unklar. 

mutra- n. Harn (AV +); mütrya- zum Harn gehörig (AitB), 

a-mautra-dhauta- nicht mit Beize gewaschen (SrSü). - Mi., 

nu., dard., ni., pä. mutta- n. Ham, usw. (Tu 10234 [mit Ver¬ 

weisen]; TuAdd 4306, 10234f.). - Iir., aav. müOra- n. Ham 
(Y 48,10; s. Flattery-Schwartz, Haoma 6,105, Kel-Pir III 226), 
jav. müQra- n. Harn (Kli, Farhang 151). - Idg. *muH-t° (s.u.), 

zu *meuHf*muH 'befeuchten, harnen’, auch 'waschen’ (~ 
Harn als Reinigungsmittel, s. die Lit. bei Fraenkel 417b); vgl. 
mir. mün m. Harn, aksl. myli s$ sich baden, cech. mydlo, poln. 
mydio Seife, u.a. 

S. die Lit. in KEWA II 663f., III 780, Tischler II 236, 237; gegen 
eine Vorform (vgl. die Lit. in AiGr I 267) richtig Frisk II 
236, Rasmussen, Morphophon 109. - Iir. *muH-tra- aus idg. *-//o- 
(wenn ihm *muH-dhlo- in Öech. mydlo usw. nahesteht [~ Mh, LI 116, 
Olsen, Suffix 12ff.J) oder *-tro- (wenn [?] es eine mit mnd. modder 
'Schlamm’ verwandte Bildung fortsetzt [s. Kluge-Seebold 483b]). 

MURy s. MUR CU. 
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mürä-1 Adj. töricht, stumpfsinnig, m. Tor, °ä- f. Törin (RV, Br), 
dmüra- einsichtsvoll, verständig, scharfsinnig (RV [AV(P), 
WhiLanm 222]). - Iir., jav. müra- stumpfsinnig, blöd* 
sinnig (Yt 5,93). - Iir. *mü-rä- stellt sich vielleicht neben 
müka- 'stumm’. 

S. die Lit. in KEWA JI 664; die Zusammenstellung mit gr. po>p6<; 
'dumm, stumpfsinnig’ (Lit. bei Frisk 11 285, 111 155) läßt sich nur 
unter Anerkennung des Lautgesetzes idg. *-uhy > gr. *-wö- (*mwörö-s 
= *muhyrömürä-) hallen (s. R. Normier, KZ 91 [1978J182 Anm. 26, 
J. E. Rasmussen, CWPL 1 [1990/91] 128a). Noch anders Hauschild 
I 1,271, R. Peca Conti, InL 8 (1982-83[84]) 41 fT. (m° ursprünglich 
etwa ‘gebrechlich, erschütterlich’, Tallibile’, zu A//K); s. weitere Lit. 
in KEWA II 664. 

Ist mürä-2 von m° zu trennen? - Über (°)müra- ‘Wurzel* s.u. 
mula- (dort auch zu müradeva-), u. 11 369. 

müränur in RV 3,43,6 °ah: Umstritten. 

Vielleicht = mürä-1 (wenn von „unvernünftigen" Rossen [~ neu- 
gr. dAoyo ‘Pferd’] die Rede ist; vgl. Old, Not I 250). Nach anderen 
ist m° hier ‘eilend, drängend’ (~ MlV\ Grassm 1053 [u.a.], Emm, 
SGS 110, Bai, Dict 375b); zu beachten sind die Versuche, mürä- 
und mürä-2, etwa als ‘erschütterlich ~ beweglich’, beide zur M1V- 
Sippe zu stellen (s. die Lit. unter mürä~]). 

müradevas.u. müla 

mürkhä- Adj. dumm, stumpfsinnig, töricht (TS +). - Schwierig. 

Vielleicht doch analogisch zu MURCH (nach Mustern wie sokä-: 
SOC) gebildet (AiGr I 154, II 2,93,543 f., mit Lit.) - möglicherweise 
mit semantischer Einwirkung von mürä-] (KEWA II 665); s. auch 
AVP mürchä- f. ‘mental stupefaction* (L. Renou, Väk 5 [1957] 96). 
Strikt dagegen Bur, ArchLing 16 (1965) 75f.; Urverwandtschaft von 
m° mit lit. mülkis ‘Dummkopf, Trottel’ ist jedoch schwer zu begrün¬ 
den (vgl. Fraenkel 471a). S. ferner die Erwägungen zu *mIH° in Wör¬ 
tern lur ‘töricht’, o. II 334 s.v. malvä- [?]. 

MURCH fest werden, gerinnen, sich verdichten (AV [amürchat] 

+; s. auch o. II319); mürtä- geronnen, fest geworden (AV +), 
mürti- f. Verkörperung, fester Körper (Br +). - Mi., nu., dard.. 
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ni., pkt. mucchai gerinnt, mutta- fest, usw. (Tu S. 591a, s.v. 

MÜRCH; TuAdtl 10240af.). - Idg. *mRH-ske-y *mRH-t°\ 

Urverwandtschaft mit gr. ßpoiot; m. 'geronnenes Blut’ (s.u.) 

ist wahrscheinlich. 

Idg. (nuirtä-) kann unter Sonderbedingungen (wie *(i- 
mfH-to- > vgl. gr. äjißpotov [alpa], wenn mit Thi, Studien 
24f. Anm. 2 „nicht gerinnbar“) den Laryngal verloren haben; daher 
*m[Hto- über *mfto- > gr. ßpoxog (s. Bee, Dev 243). Über eine andere 
Auflassung zu gr. ßpöxot; s. Frisk I 271, Chantraine 198a, KEWA II 
665, Bee, a.a.O. - Neben *m[H-ske- (murcha,\ dazu wohl sekundär 
mürkhä-, s.d.) und (mürtämürti-) vielleicht noch 
> *mur-a- *to coagulate’ (~ sekundäres Kaus. +moray°) im Ni., 
*miir-nä- 'coagulated' in Dameli (Tu 10212, 10243). 

Anders zu m° V. Pisani, Fs Pagliaro III 159f. (~ gr. pdAxn f. 'das 
Erstarren vor Kälte'), R. Peca Conti, Fs Pellegrini 830 (*merH 'hart 
[sein]', gr. päppapo«; 'Felsblock, Stein' usw.). - Älteres in AiGr I 26, 
27, KEWA, a.a.O. 

mürdhän- n. Haupt, Kopf, Stirn, Gipfel, Spitze (RV +), dvi-, 

tri-mürdha- zwei-, dreiköpfig (Päfl 5,4,115); mürdhanyä- vor- 

züglichst (AVP +), maurdhnä- zur Stirn gehörig (Käth +; Sha 

235). - Mi., nu., dard., ni., pkt. muddha-y muddhäna- m. Kopf, 

usw. (Tu 10247 [mit Verweisen]; TuAdd 804, 10247; s. auch 

o. II 361). - Iir., vgl. jav. ka-mdrada- n. rKopf daeuuischer 

Wesen’ (Kompositionsform iir. *°m$dha- [~ Pän °mürdha-\y 

mit positionsbedingtem Verlust des Laryngals von iir. 

*mRHdhans.o. I 285, mit Lit.), mp. kamäl dss., khot. 

kamala- Kopf, Beginn, yidgha kycmalyo 'skull’ (s. MorgllFL II 
221a, Kui, Spr 7 [1961] 22, Bai, Dict 52b, 325a). - Idg. wohl 
*mjh}dh-on-, vgl. ae. molda m. der obere Teil des Kopfes, 
Scheitel; dazu wahrscheinlich gr. ßAcjöpoq hochgewachsen 

(*mjh}dh-r-y s. Frisk 1 246), u.a. 

Vgl. die Lit. in KEWA II 666; dazu Bee, Dev 215f., LarTheor 103, 
AnttSchweb 83, W. Winter, Fs Scherer 220, Lubotsky, System 110. 

mürvä- f. Sansevieria roxburghiana, eine Hanf-Art (Susr u.a.; 
der ÄS zugehörig wegen Sü + maurva- aus m° gemacht). - Pä. 
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maruvä- f. (v.l. mur°, Geiger, Pä 52f.) dss. - Nicht klar; Fremd¬ 

wort? 

Zu dravid. Anklängen s. die Lit. in KEWA II 666, ferner DED2 
416b; Lex. morafä- f. 'Sansevieria roxburghiana’ gilt als Indiz für 
fremde Herkunft von m° (zuletzt KuiAryans 46). - Nicht urverwandt 
mit lat. malva f. 'Malve’, das aus einer Mittelmccrsprache entlehnt 
ist (vgl. WH II 17, Frisk II 166); zu Weiterem s. KEWA, a.a.O. 

mula- n. Wurzel (RV +)> mülin- sich mit der Zubereitung von 
Wurzeln abgebend (AV), maulya- an der Wurzel befindlich 
(SrSü); mura- n. Wurzel (AV 1,28,3), sahä-müra- mitsamt der 
Wurzel (RV 10,87,19); s.u. - Mi., nu., dard., ni., pä. müla- 

n. Wurzel, usw. (Tu 10250 [mit Verweisen]; TuAdd 10250f., 
10373). - Schwierig. 

Erweist kho. mul 'Wurzel' eine Ausgangsform *müda-l Wenn 
dies zutrifft, dann eher iir. *muzda- (<?) als LW (s. die Lit. in KEWA 
II 667, dazu KuiAiyans 14). Doch vgl. Tu I0250(.2). - Darf von 
ererbtem müla-!mura- ausgegangen werden (Zugehörigkeit von 
jav. müraka- ist unsicher, s.u.), dann wohl mit mhd. mül n., nhd. 
Maul gleichzusetzen (Wurzel als Trinkorgan der Pflanze, vgl. ep. + 
pädapa- m. 'Baum’ = 'mit dem Fuß trinkend’), Wack, SbAkBerlin 
1918, 410f. = KS 329 f. (s. auch KZ 59 [1932] 28 = KS 348); die alte 
Verbindung von m° mit gr. pc>Au 'ein Wunderkraul’ ist unwahr¬ 
scheinlich (s. die Lit. in KEWA, a.a.O,, Frisk II 282, LambAdj 381), 
trotz Rasmussen, Morphophon 71. 

RV müradeva- (AVP müradevin-)y die Bezeichnung gewisser 
zauberkundiger Unholde, gehört wohl als 'Wurzelanbeter’ (nach 
Wack, a.a.O. 411 =330 vielleicht sogar 'Maulgötter’) hierher, obwohl 
Auffassungen wie 'deren Götter Toren sind’ (vgl. mürd-x) denkbar 
bleiben; s. GeRV III 277 (ad 2c), KEWA, a.a.O., Renou, EVP 16 
(1967) 117, Benv, Gs Renou 78, S. Sen, Gs Renou 677ff. - Dazu 
vielleicht jav. müraka- m. eine Bezeichnung daeuuischer Geschöpfe 
(vgl. Wack, a.a.O., Benv, a.a.O.); s. ferner Tu 10252 (zur Fortsetzung 
eines Gottesnamens *müla-näräyana-). 

Hierher wohl AV + mula- m.n. ein Nak$atra (mit Fortsetzern, 
Tu[Add] 10254); s. MK I 418, Scherer, Gestimnamen 157. 

müs- m. f. Maus, Ratte (RV 1,105,8 [= 10,33,3]), müsikä- f. (VS +), 
müsaka- m. (Sü +) dss.; mausika- Adj. zur Maus gehörig 
(kl.); hierher wohl auch mäusiki-pütra- m. Name eines Leh- 
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rers (SB; MK II 181, Welze 98b). - Mi., nu., dard., ni., pä. 
müsf- f., kati müsd Maus, usw. (Tu[Add] 10258, TuAdd 10260a, 
MorgID 340). - lir., mp. musk, np. müs Maus, Ratte, chwa- 

resm. mwf Maus (*müsä-), pasto maiak, oss. myst/mistce Maus 
(u.a.), wohl auch jav. müs- f. Name einer Pairikä (wenn 
‘♦Maus*, vgl. Kel, NR 357; Abaev II 142f., Bai, Dict 337af.). - 
Idg. *müs-/*nws(-) [s.u.], vgl. gr. pug, lat. müs, ahd. müs u.a. 
'Maus\ 

Zu weiterem Material und älterer Lit. s. AiGr I 93, KEWA II 
668, Frisk II 276, Chantraine 725b, Kluge-Seebold 468b. - Idg. 
*müs- (~ MOS1), mit Dehnung *müs- in bestimmten Kasus (s. Mh, 
LI 171 und Anm. 308, mit Lit.; Rasmussen, Morphophon 260)? Vgl. 
*nu4S° in dem wohl zugehörigen muskä- (und [?] musti-). Dagegen 
(und für *muHs-, wegen slav. *mysb in sloven. mis *Maus’ u.dgl.) 
Lubotsky, System 37, 81, Schrijver, Refl 234. 

MR, s. MAR, 

mrkna-, s. MARC. 

MRKS(mrksä), mrksas. MARJ. 

mrksini-, s.u. MARC, o. II 324. 

mrgä- m. Wildtier, Wild, im Wald lebendes Tier; Antilope, u.a. 
(RV +; mrga-saphä- m. Antilopenhuf [Käth +; vgl. Hoffm, 
KZ 78 (1963) 84fF. = HofTmA 148IT.]; s.u.); mrgay° jagen 
(RV +; Jamison, -äya- 88), mrgayü- m. Jäger (AV +; unge¬ 
staltet in RV 10,40,4 mrganyü-, AiGr II 2,847); märga- m. 

Weg, Pfad, Fährte, Methode (RV-Kh + [GfSü marga-, AiGr 
I 44], wohl **Wildpfad\ AiGr II 2,130 [doch s.u.]); märgärä- 

m. Jäger (Sariih +; s. Thi, MSS 44 [1985] 251 und 257 Anm. 
48). - Mi., nu., dard., ni., pä. maga- m. 'deer’ (schon RV°maga° 

'deer\ o. II 181?), magga- m. Pfad, Weg, usw. (Tu 10071, 
10264 [mit Verweisen]; TuAdd 1007lfT.). - lir., jav. maraya- 

m., parth. mwrg, sogd. mry-y chwaresm, C)my-t khot. mura-, 

mp. munv, np. mi/ry, oss. marg u.a. 'Vogel’ (Abaev II 74, Biel- 
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meier, Unters 192f., Bai, Dict 336B), waxi mcrgf. Temale ibex’ 
(MorgllFL II 530a, Tu 9885). - Der Ursprung von iir. *m[gd- 

'(wildes) Tier’ ist unklar. 

Referat unglaubhafter Deutungen in KEWA II 669; $, auch Frisk 
II 258. - Bur, BSOAS 38 (1975) 59 setzt m° mit gr. pdpyoc; 'verrückt, 
rasend, gierig’ ('wild’ ~ 'wild beast’) gleich; bei Bur, a.a.O. wird 
märga-* Weg’, das ein gesondertes Etymon (~ gr. apopßoc; 'Begleiter’) 
haben soll, höchst unglaubhaft von m° getrennt. - Über eine unsi¬ 
chere Entsprechung von märga- 'Weg’ {'*Wildpfad’) in jav. marayä- 
Vd 2,26 ('*Straße’ [?1, eher 'Wiese, Flur’) s. die Lit. in KEWA II 670, 
Schm, IrNKJeinas IV/22. 

Für mrgä- ist '(wildes) Tier’ als Ausgangsbedeulung sicher; Ein¬ 
engung auf bestimmte Tiere geschieht mehrfach durch Epitheta, so 
rigved. mrgä- mahisa- BüfTel ('gewaltiges Tier’, o. II 340), rnrgd- 
hastin- Elefant ('händiges, mit [Rüsse!-]Hand versehenes Tier’), 
mrga- patäru- ein großer Vogel ('fliegendes Tier’); vgl. im Iran, die 
weitgehende Einschränkung auf'Vogel* (KEWA II 669 und Anm. *, 
Schapka 249f., mit Lit.). MK II 171 f., Hofslclter 46. 

Hierherder Dämonenname mrgava- (RV 4,16,13;8,3,19; 10,49,5)? 
S. GeRV I 436 (ad 13a), AiGr II 2,83,214. - Unklar RV 2,38,7 
mrgayäs-, AiGr II 2,223; nach GeRV I 326 (ad 7ab) nicht 'Wild’, 
sondern 'Wildjäger’ (°yas- Tür *"yäs- 'bändigend’ [o. I 104]??). 

mrgvari- (v/°), s.u. MARJ, o. II 326. 

MRC, s.MARC. 

MRJy s. MARJ. 

MRD, mrdici-, s. MARD (o. II 326f.), 

mmätiy s. MAR11,2. 

mrtä~y amrtas.u. MAR, o. II 318; mrtabhraj-, s.u. bhräj-. 

mrttika-, s. mrd-. 

mrtyü- m. Tod, Todesgott (RV +); ä-mrtyu- unvergänglich, un¬ 
sterblich (RV), m. Unsterblichkeit (Br + [s. Sha 38 f.]). - Mi., 
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ni.} pä. maccu- m. Tod, u.a. (Tu 10288). - Iir., aav. jav./nara- 

8iiu- m. Tod, ap. (°mrsiyu-> (in (uva°> 'seinen Tod habend’; 

s. die Lit. in ApH 149f. und bei Schm, Krat 25 [1980(81)] 35, 
Bis 51). - Zu MAR. 

lir. *ni[-tiu- erklärt sich als Kontamination aus iir. (idg.) *m[-ti- 
'Tod’ (jav. marditi- lat. mors usw.) und dem Oppositum für 'Leben’, 
iir. *JidH-tu- (o. 1595); s. Schm, Di 69 Anm. 424 (mit Lit.), BammAbstr 
153 Anm. 6, S. Zimmer, I1J 28 (1985) 191. - Ved. mrtyü- und die 
-fr-Bildung für 'Leben’ erscheinen im Text-Zusammenhang, z.B. 
RV 10,60,8(fF.) jivätave na mrtyäve (~ Y 32,5 hujiiätöis amarztätascä, 
Kel-Pir 111 84); vgl. ferner jarä-mrtyu- Alter und Tod (Up; AiGr II 
1,165) ~jav. nöitzaumua... nöti mardQiiuSy zauruuqmca ma&Qiiümca, 
inhaltlich AV mrtyöh päsä- usw. [auch pä. maccu-päsa- 'snare of 
Mära’J ~ aav. d?r?zä mamOUaos*with the bondage of death’ (Kel-Pir 
III 273). 

mrtsnä-y s. mrd-. 

MRDy s. MRAD. 

mrd- f. Erde, Lehm (RV [7,89,1 mrn-mdya- 'irden’], AVP +), 
mrdä- f. dss. (Up); mrttikä- f. Erde, Lehm, Ton, Tonboden 
(Käth +); mrtsnä- f. feine Erde (Päo 5,4,40), märtsnd- zer¬ 
rieben, pulverisiert, sü-märtsna- sehr fein (SB). - Mi., nu., 

dard., ni., pä. mattikä- f. Lehm, pkt. masina- fein, sanft; usw. 
(Tu S. 594a [s. w. mrtsnd-y mrd-]\ TuAdd 10085f., 10286). - 
Iir., vgl. khot. müla, yidgha milyo 'clay’, u.a. (MorgHFL II 

227a, Bai, Dict 337b). - S. MRAD. 

Ved. mrd- „wahrscheinlich schon eine vorarische Bildung" (Schi, 
Wn 38); mrttikä- wohl von *mrt-ti- („-//-... an ... Stelle älterer suf¬ 
fixloser Bildungen", AiGr II 2,622); zur Form von mrt-snä-(märtsnd-) 

s. AiGr II 2,927, Bur, Skr 153 (ohne sichere Entsprechung in anderen 
idg. Sprachen: s. die Lit. in KEWA II 675 und bei Lehmann 144b; 
A. Bammesberger, MSS 31 [1972] 11). 

Über Sü mrda-(?) 'reife Gerste’(?) s.u. ydva-. 

mrdü- Adj. zart, schwach, mild, weich (AV +); mradistha- weichst, 
mradiyas- weicher (Sü). - Mi., dard., ni., pä. mudu- sanft, 
usw. (Tu 10292 [mit Verweisen]). - Iir., vgl. paräci marö'sofV 
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(u.a.; MorgllFL 1273b); dazu der Eigenname ap. <mrduuniy-> 
'Mardonios’ (Schm, BNF 6 [1971] 14fT.; Hinz, NÜ 169, Mh, 
AirN 11/24, Schm, Bis 72). - Idg. *(hi)mjd-ü- (s.u.), gr. ßA.aöu<; 

schwach (s. Frisk I 240, mit Lit.; LambAdj 355fT.)> (tpaAöuva) 
zerstöre, schwäche, lat. mollis weich, sanft (< *tnoldu-i- < 

*moldu-t Schrijver, Refl 485); zu MRADy s.d. 

Vgl. Frisk, a.a.O. und I 84; LambAdj, a.a.O. - Erwägung einer 
Ausgangsform *h2mjdü- (dagegen Schrijver, Refl 20b) bei Bee, Dev 
42; vgl. v.a. Pet, Lar 23 Anm. 18. 

ln AV 5,18,5 ist mit m° 'schwach, weich, widerstandlos* auszu¬ 
kommen (nicht 'langsam, gehemmt*, zu gr. ßpaöuc 'langsam*); s. 
KEWA II 676, mit Lit. 

mrdura- m. ein bestimmtes Wassertier (ÄpDhS). - Nicht klar. 

Vielleicht volksetymologische (und hyperkorrekte) Umformung 
eines FW; m° (nach Komm, 'makara-’) könnte dann zu einer dravid. 
Wortsippe für 'Alligator, Krokodil’ gehören, der auch Lex. mäcala 
musalf- entstammen sollen (s. KEWA II 616, 659f., 676). 

MRDHy s. MARDH. 

mmmäyas. mrd-, 

MRSy s. MARS', MRSy mfsäy s. MARS; mrsfd-, s. MARJy 

MAR$. 

mrsmrsä-kary s. tnasmasä-kar. 

MR, s. MAR1'-*. 

meka- (su°), s. MAY1, o. II 314. 

MEKS mischen: Vielleicht gelegentlich in RV, z.B. 3,50,3 mimik- 

sü-y wenn ‘der Mischung bedürftig’ (s.u.); RV-Kh miccha- 

mäna- rührig (Sha 232); AV ä-miks-ä- f. Milchklumpen, Quark 
(o. I 170 [dort Verweis auf MIKS in MEKS zu korrigieren]); 
Käth 4- meksana- n. hölzerner Rührlöffel, meksay0 mischen, 
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anrühren. - Darcl., kho. amist gemischt, u.a. (Tu 1258,10139). - 
Iir., vgl. oss. misynlmesin, yaghnöbi niesin Buttermilch (und 
khot. bisfy besf dss.?); s. Abaev II 123f. (mit Lit.), Bai, Dict 

290a(dazu Emm[-Sk] 189f.). - Idg. *meik-s~ *meik'mischen’; 

s. misrd-. 

Außer-iir. erscheint die -.s-Erweilerung in Wörtern für Milch¬ 
produkte, z.B. an. mysa Molken (wenn german. *mixsuön-)\ auch (?) 
in lat. mix-tus gemischt (Tu 10139; s. WH 11 96, mit Lit.). - Gegen 
Bezug der Wörter für Milchprodukte (ved. ämiksä-, oss. mfsyn usw.) 
auf 'mischen* Bai, BSOAS 18 (1956) 41 (für "to thicken’) [?]. 

RV-Formen von mi-miks0 werden verschiedenartig interpretiert; 
neben Zuweisungen an MEKS finden sich auch solche an MEH bzw. 
an MYAKS (s.d.). Vgl. die'ältere Lit. in KEWA II 632f; ferner 
GeRV II 132 (ad 4ab), Renou, EVP 3 (1957) 28, 16 (1967) lfT; aus¬ 
führlich L. Alsdorf bei Lüders, Varuna 347 Anm. 2; Goto 247 (mit 
Lit.), GiovStudio I 320f, 321 Anm. 846. 

mekhalä- f. Gürtel, Gurt (AV +); mekhalävant- eine Binde tra¬ 

gend (SrSü), mekhalin- gürteltragend (Sü +). - Mi., singh., 

pä. mekhalä- f. Gürtel, u.a. (Tu 10301). - Unklar. 

Der Ausgang °khalä- erscheint in einem weiteren aia. Wort von 
ähnlicher Bedeutung, srnkhalä- f. "Kette, Fessel’ (JüS; doch s. die 
Pän-Rcge! 5,2,79 zu srnkhala-ka-). Die Versuche, me° und sr(-)n° 
als idg. Wurzelformen oder als austroasiatische Präfix-Varianten 
zu erklären, referiert KEWA II 680, III 368 f. - Die Gleichsetzung 
von m° mit gr. paoxaÄT] f. Achselhöhle’ in AiGr II 2,544 bleibt unklar 
(s. KEWA 11 680). 

meghä- m. Wolke, trübes Wetter (RV [s.u.] +), meghäyanti- 

Adj. f. trübes Wetter machend (Samh +), meghäyänt- Wolken 
bildend (Samh), meghitä- wolkig (TS; s. AiGr II 2,574), meghya-y 

meghyä- in einer Wolke befindlich (Samh), mdighf- Adj. f. von 
der Wolke stammend (VS; AiGr II 2,108); mih- f. Nebel, 
Niederschlag, Regen (RV, TS), mihdikä- f. wohl: Wolke (TB; 
für *mih-ayikäHoITm bei Sha 233). - Mi., nu,, dard., ni., pä. 
megha- m. Wolke, usw. (Tu 10302 [mit Verweisen]; s.u.). - Iir., 
jav. maeya- Wolke, mp. np. mey Wolke, Nebel, oss. mfg/megce 

Wolke, Nebel, u.a. (Abaev II 117 [auch s.v. Migdaw\ s. dazu 
IC 31a, Nr. 199.2], Bielmeier, Unters 196, Bai, Dict 341a; s.u.). - 



meghamäna- - METli 375 

Idg. *lty}ieigh, davon Nominalbildungen wie *h}moigh-o- 

(megha-), *himigh- (mih-) und v.a. *h3migh-leh2- (im Ni. Fort¬ 
setzer von *mihlä- [s.u.]), gr. ojiix^ri f. Nebel, lit. miglä, aksl. 

mbgla f. Nebel. 

S. die Lit. in KEWA II 680f. und bei Frisk II 387, III 161; Bee, 
Dev 22,44, KJi, Altarm Verbum 173 Anm. 16, Lubotsky, System 75. 

Idg. *h3rneigh ist von *h3meigh 'harnen’ zu trennen, mit dem es 
jedoch früh zu Assoziationen gekommen ist (s.u. MEH). So soll 
*mihlä- 'dew’ (s.o.) für *mighlä- (= gr. usw.) nach MEH 
umgeformt sein(TuAdd 10140a); zu Kontaminationen im iranischen 
Bereich s. Gersh, Gs Unvala 89IT. — Phillran 190f. 

Möglicherweise gehört m° mit Wörtern für 'schlafen’ zusammen 
(LU. und Bed.-Parallelen in KEWA II 680f.; Karulis 1 593f.; s.u. 
ME$); für Lubotsky, a.a.O. sind m° und lit. miegas 'Schlaf* (als 
*h3meighö~) identisch. 

RV 1,181,8 vrsä väm meghäh 'eure bullenhafte Wolke’ ([?] s. GeRV 
1 262, ad 8c, Lüders, Varuna 116 Anm. 2, Renou, EVP 16 [1967] 28) 
soll an maeya- als einen der vier arsan- in Yt 5,120 erinnern. - In 
der RV-Saiiih ist m° nur an dieser Stelle und in 1,116,3 udameghe 'im 
Wasserschauer’ belegt. 

meghamäna- s. MEH. 

mecakacätanis. macaka°, o. II 291. 

medi- Adj. rauschend, knisternd, m. das Rauschen, Knistern 
[vom Wind, Feuer, säman- u.a ] (RV +; W. Wüst, Fs Turner 
I 335, Renou, EVP 12 [1964] 125); auch meciu- (Kätfi). - Wohl 
lautnachahmend. 

Vgl. Wüst, a.a.O., Lubotsky, System 29; „non-Aryan“ nach Kui- 
Aryans 27. 

medhra- $. MEH. 

metar-, s. MA Yl. 

METH befeinden, anfeinden, im Gegensatz sein, sich streiten 
(RV [1,113,3 Med. methete], RV + [Akt. meth-a-, Goto 244]); 
Perf. mimetha (RV 10,34,2); a-mithita- unangefeindet (RV 8,45, 
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37); mithati- f. Anfeindung (wohl in RV 7,48,3 nüthatyä'durch 

Anfeindung’ und in RV 6,25,2.9 mithatihy 7,93,5 mithatiy die 

man zumeist als Partizip-Formen aufFaßt; Goto 244f., mit 
Lit.); (abhi-)methana- n. (Sü), abhi-methikä- f. (SB) feindselige 

Rede; zu mithas, mithü (+ mithunä-) s. bes., o. II 355. - 
Mi., ni., pä. medhaga- (°ka-) m. Streit, Hader, pj. meh-nä 

tadeln, u.a. (Tu S. 582b [s.v. Af/77/], TuAdd 10129; auch 
ved. MEDH = METH, s. Goto 244 Anm. 538f.?). - lir., vgl. 
aav. hdm.aibi.möist wohl: verbindet, paart (Y 46,12), möiQal 

beraubt (Y 46,4), hämiOiiät könnte berauben (Y 53,9). 

Unter Ausgangsbedeutungen wie 'im Gegensatz sein, gegenseitig 
sein, treffen (feindlich, im Streit; sich freundlich trefTen,sich paaren)’ 
für METH, mithas usw. <s. Ins, TPS 1971, 163 ff.) können diese aav. 
Formen angeschlossen werden; doch herrscht über ihre und anderer 
Wörter Interpretation und Zuordnung keine Übereinstimmung (vgl. 
Ins, Ga 173, 186 [Y 31,12 maeOä- = 'Opposition’?!, 216,223,266,272, 
HumbElßkj, Gä II 55f., Kel-Pir II 277,287). - METH(iran. W/0?) 
wohl aus idg. *mei-th2 'wechselseitig sein, gegenseitig sein, wech¬ 
seln’ (~ *meiy s. MAY\ vgl. khot. ha-mättä er wechselt (*fra- 
midatai), lat. mülö ändere, tausche, mütuus wechselseitig, got. in- 
maidjan verwandeln, misso wechselseitig, usw.; WH II I37f., 140, 
Lehmann 241a (mit Lit.), Bai, Dict 219a, 460b. 

methi- m. Pfeiler, Pfosten, Deichselstütze (AV +; auch metfu- 

f., JB + medhi-, AiOr I2 Nachtr 69, III 137, Woj, AfO 7 [1980] 
193). - ML, ni., pä. medhi- f. Pfosten, Pfeiler, u.a. (Tu 103I7IT.). 
-Wohl zu MAY1. 

Vgl. v.a. mit- 'aufgerichteter Pfosten’ (o. 11 314); AiGr II 2,722, 
KEWA II 683 (mit Lit.), Fraenkel 451a, Rasmussen, Morphophon 
67 (methi- f. < *mei-t-h2-ih2y GenSg *mith2-ieh2-s; an. meidr Balken, 
Baum u.a. < *möith2o-). - Lat. meta 'Spitzsäule’ wird von Rasmus¬ 
sen, a.a.O. als Dialektizismus zu m° gezogen; M. L. Mayer Modena, 
Acme 40,2 (1987) 25 ff. stellt m% lat. meta und weiteres als „indo- 
mediterran" zusammen. - Noch anderes in AiGr II 2,631. 

medas- n. Fett, Schmelzbutter, Mark (RV +), medätä- f. Fettsein, 
Gedeihen (wenn in RV 10,93,11 °am [s.u.J; Joachim 132, 
Jamison, -äya-142 Anm. 78), medana- n. Mästung (RV 10,69, 
2), medurä- fett, dick (SB +); wenige Formen einer Verbal- 
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sippe MED (von der Tradition auf „MID“ bezogen), medyau 

fett werden (RV +), medäy0 fett machen (RV 6,28,6, Jamison, 

a.a.O. 142f.; nach einigen Interpreten ist auch meddtäm [s.o.] 

verbal, GeRV III295 ad 11 d, Joachim, a.a.O.)* - Mi., nu., dard., 

ni., pä. rneda- n. Fett, mejjati ist fett, usw. (Tu 10323 [mit Ver¬ 

weisen]; TuAdd 10326). - lir.? Vgl. wohl iran. *mazd°/*azd° 

(< *fpzd°) in khot. maysdara- Brustwarze, jav. azdiia- wohl¬ 

genährt, fett (s. die Lit. bei GiovStudio I 186 mit Anm. 440, 

441). - Idg. *masd° (s.u.), vgl. nhd. Mast usw., wohl auch 

gr. paCöt;, pacrcoc; m. Brustwarze, Brust. 

Zum Idg. s. Kli, AltarmVerbum 218 Anm. 74 (gegen *mad-s-d° 
[— MADy Pok 694], vgl. auch Schrijver, Refl 143; für *mad-s-d° 
[~ *mades- 'Speise*, s.o. H 298] wieder E. Seebold, Fs Knobloch 
445, Kluge-Seebold 466a). - [Anders IC 32a, Nr 60.3). 

Zu m° gehört - mit semantischen Entwicklungen, die nicht sicher 
nachvollziehbar sind (Slang?) - RV + medin- m. Freund, Verbün¬ 
deter (s. die Vorschläge bei P. v. Bradke, KZ 28 [1887] 300f, Grassm 
1042, 1062). Zu verfehlten Versuchen, ein mit rned-in- vergleichbares 
iran. *maid- nachzuweisen (v.a. in Y 30,9 d.möiiasträ[.barana]y doch 
s. dazu Ins, Ga 173 bzw. MumbElfSkj, Gä II 55), vgl. KEWA II 684; 
noch anders zu medin- Bur, BSOAS 44 (1981) 103. - Auf *med-in- 
Adj. (f. °m~) 'fett* als einem ursprünglichen Epilheton der Erde 
[vgl. hom. TUEtpa yf^J beruht TA + medini-, pä. medinipkt. meini- 
f. 'Erde* (AiGr II 1,2, KEWA 111 759). 

medha- m. Opfer, Opferspeise, Opfertier (RV +; s.u.), asva- 

medhä- m. Ross-Opfer (Samh +; asvamedha- m. N. pr. [RV 

5,27,4-6; dazu J. Puhvel, Lg 31 (1955) 353f. = Analecta 4f.]); 

medhas- n. Opfer (SB [und AVP?] +; Nowicki 93); medhya- 

zum Opfer geeignet, opferrein, rein (AV +). - Mi., ni., pä. 

medha- m.Opfer,mejjha-rein,u.a.(Tu I0327,TuAdd 10327a).- 

Schwierig. 

Wenn die Ausgangsbedeutung im Bereich von „*OpfcrmahI“ lag, 
dann zu miyedha- (miye* ~ *mye° meny KEWA II 685? Ebenda 
zu einer anderen Deutung des Verhältnisses von miye° zu me°\ me° 
aus *miye° könnte auch durch Kontamination mit anderen /NC°-an- 
lautenden Wörtern [s.u.] erklärt werden). - Sollte „Fett“ (des Opfer¬ 
tiers) die primäre Bedeutung sein (Renou, EVP 16 [I967J 85), dann 
müßte eine Ableitung oder Variante von MED (medas-) erwogen 
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werden (s. KEWA, a.a.O.) [?]. - Zu medhä- sind wohl mehrere 
Belege bzw. Ableitungen zu stellen, die von einem Teil der Lit. 
auf nt° bezogen werden: so RV 3,58,2 medhäh (zu beurteilen wie 
1,88,3 medhäl Also medhäh laischlich für medhäh, oder von einem 
*medhä- = medhä-. Old, Not I 259); rnedha°y °medha- in einigen 
Korn pp. eher = medhä-, so RV medhä-säti- (~ RV sänä medhä m, 
satiim medhäm; Renou, EVP 4 [1958] 13, mit Lit.), RV medhd-pati- 
(MS, TB medhapati-), wenn 'Herr der Weisheit’ (GeRV 1 53, ad 4a, 
KEWA II 685), RV + nr-medha- m. N. pr. (o. II 20), RV + priyä- 
medha- m. N. pr. (o. 11 189 [IAV *°mazdha-]), RV su-medha- mit 
hoher Weisheit (Renou, a.a.O.), u.a. (AiGr II 1,95); von medhä- 
säti- (s.o.) ausgehend RV 4,38,3 medhayu- (GeRV I 469, ad 3c; s. 
auch KEWA 11 684f.). 

medhä- f. Geisteskraft, Weisheit, Einsicht (RV +), su-medhä- 

mit hoher Geisteskraft, weise (RV [NomSg °äs, AkkSg °am\ 

seit dem 10. Mandala auch AkkSg °dsam, VokPI °asas] +, 

vgl. AiGr III 284f.); medhira- weise (RV); medhya- (wohl :) 
weise (RV [z.B. 5,1,12] +; s. Renou, EVP 4 [1958] 13); dazu 

wahrscheinlich auch medhä0 (°säti- etc.), medhayu- u.a., s.u. 
-jjijedha-. - JAV *°mazdha- (in *prJia°y o, II 189, 37.8 [s.v. 

medha-]). - lir., aav. mazdä- f. Weisheit (s. Narten, YH 271, 

HumbElf Skj, Gä II 129), aav. jav. ahura- mazdä- „Herr 'Weis¬ 
heit'“ (s. Thi in Schlerath, Zar 407ff, Th. Oberlies, SII 15 

[1989] 86 Anm. 64, mit Lit. [~ jav. mazdaiiasna- 'Verehrung 

der mazdä- = Weisheit’]), ap. ahura-[]mazdä-y usw. (o. I 147); 
jav. mqzdra- verständig, weise, aav. hu-mqzdra- hochgelehrt 

(~ ved, medhira-; s. Wrb, Spr 32 [1986(88)] 335 Anm. 6, Kel- 
Pir II 330, HumbElfSkj, Gä II 46). - lir. */mas-dhaH-/ ist 
aus idg. *mns (~ mänas**) und *°dhehr, Wurzelnomen zu 
DHÄy komponiert (~ iir. *mäns *dhaHy o. II 313, s.v. man- 

dhätar-). 

S. die Lit. in KEWA H 686, III 781, Kel, NR 201fT.; Bee, KZ 86 
(1972) 32f. Anm. 3, Gramm 91,115, Kui, 1IJ 18 (1976) 27ff, Narten, 
AS 62f. Anm. 55, F. Bader, BSL 85 (1990) 19 Anm. 34, Kel-Pir II283, 
III 149. Von möglichen außer-iir. Formen aus *m(E)n(s)-dhh\0 (~ gr. 
Iiavöavu) [Bader, a.a.O.]?) bleibt aksl. mpdrb „(ppovipoc, ootpoc“ (~av. 
l°lmqzdra-) beachtenswert (s. Vasmer II 169, Fraenkel 406a, Humb, 
Ga I 16 Anm. 4, Lehmann 261b). 
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medhi-y s. meihi-. 

menä-L Kebse, Konkubine (RV +; HolTm, KZ 76 (I960] 243ff — 
HofTmA 114fF., Renou, EVP 16 [1967] 32), menakä- f. Name 
einer Apsaras (Samh +). - Wohl aus *menä- Tausch, Ersatz, 
Wechsel’ (~ lit. maütas, aksl. mena Tausch, s. MA Y2) herzu- 
leilen, das in JB menämenam Tausch für Tausch’ noch vor¬ 
liegen dürfte (o. II 315; nach H. W. Bodewilz, WZKS 28 

[1982] 31 ff. auch dort 'Konkubine’). 

Anderes in KJEWA II 686f. - Vom Apsaras-Namen menakä- her¬ 
zuleiten TA + mainäkä- (°gd-) m. Name eines Berges (s. AiGr II 
2,533, KEWA 11 687, 691 (mit Referat weiterer Kombinationen])? 

mem- f. Vergeltung, schädigende magische Kraft, Rache als 
magische Potenz, Zorn (RV +; lloffm, Fs Sommer 84f. = 
HofTmA 56f., Wüst, ApSt 230ff, mit Lit., IIumbElfSkj, Gä 
II 160), meni-han- mit Vergeltungskraft schlagend (AVP; 

Wüst, a.a.O. 248 Anm. 69). - lir., aav. maeini- f. Strafe, Züch¬ 
tigung, ap. °maini- (in yäu°)y wenn 'Vergeltungskraft’ od. 
ähnl. (s. Hoffm, a.a.O., Wüst, a.a.O. 225ff, Mh, Fs Scherer 
55, Schm, Krat 25 [1980(81)] 37). - lir. *wa/-m-fVergeltung’ 
gehört wohl zu MA Y2 'tauschen'. 

Vgl. Lehmann 143bf., mit Lit., J. Knobloch, Sprw 10 (1985) 399f.; 
nach Rasmussen, Morphophon 199 ist iir. vielleicht Kom¬ 
positions-Form von idg. *(hi)moi-no-Tausch, Wechsel’ (s.u. menä-)y 
vgl. lat. im-münis, got. ga-maini- usw. - Anders zu m° Wüst, a.a.O. 249 
Anm. 78 („idg. etwa „zauberische Einsatz-Gebärde.. .“)• 

Schwerlich hierher ämenya- RV 5,48,1 (trotz Renou, EVP 4 [1958] 
76); s.o. 1 171. 

memyants. MÄ\ 

MES die Augen öffnen (RV [misdnt-\ ni niisati schließt die 
Augen, u.a.] +), Kaus.-Aor. anümisat (Up); ni-mis- f. Augen¬ 
schließen, Blinzeln (RV +), a-nimis-d- wachsam, die Augen 
nicht schließend (RV +; AiGr III 323), nimesä- m. Schließen 
der Augen, Zwinkern (AVP +), dnimesam Adv. wachsam (RV 
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1,31,12; 1,164,21), äti-memisa- die Augen aufreißend, stier 

blickend (TB). - Pä. nimesa-, nimisa- m. 'twinkling of an eye’ 
(Tu 7243). - Iir., vgl. iskasmi nu-mul- (< *ni-mis-) fdie Augen 
schließen’ (Morg HFL II 232b). 

Neben iir. *mai-s (wozu wohl */miS-d/ > MlLl) stehen im Iran, 
verwandte Wurzelerweiterungen wie *mai-k/cy *mai-g/j (khot. nä- 
mäsdi 'winks, blinks*, mp. mezisn 'blinking, winking’, mij[ag]y np. 
muza, miza Augenwimper, u.a.; KEWA II 641 f., Bai, Diel I84af. 
[auch indoar. *micc- 'close the eyes’, Tu(Add) 10118?]). Wahrschein¬ 
lich setzt dies bereits idg. Wurzelerweitemngen fort: *(H)mei-s{MES\ 
nd. misein Tein regnen’ [Pok 714]?) ~ *(H)mei-k (obersorb. mikac 
'zwinkern’, Fraenkel 447b) ~ *(H)mei-gh (aksl. po-meziti [oci] 'die 
Augen schließen’, lit. miegas 'Schlaf, Fraenkel 447af, 448af. [~ 
'Wolke1, o. II 375, u. II 381, s.v. MEHy meghamäna-1]); anders J. C. 
W[right] bei Tu 10118 und S. 583b (s.v. MIS)y der von „a group of 
words for ‘blink’ in Balto-slav., Indo-ir. and Drav.w ausgeht, „[a] non- 
Aryan or widespread onom. word, scarcely ... to be assigned to a 
common IE. root“. 

mesa- m. Widder, Schafbock (RV +), mesi- f. Schafmutter, Schaf¬ 
haar, Schaffell (RV +; s. AiGr III 170, 173, 174). - Mi., nu, 
dard., ni., pkt. mesa- m. Schaf, usw. (Tu 10334 [mit Verweisen]; 
TuAdd 10334a). - Iir., jav. maesa- m. Schaf, maesi- f. Schaf¬ 

mutter, maesina- vom Schaf herrührend, altiran. *sata-maisa- 

(*0ata°) m. N. pr. („^Hunderte von Schafböcken habend“ 
~ RV satdm mesän; Schm, Stlr 19 [1990] 5ff, 10), mp. np. 
mes Schaf, chwaresm. ’mh Schaf (*maisi-)y mhnyk Widder 
(*maisina-ka-)y khot. miriq svidq „sheep’s milk“ (*maisinia°), 

pasto mal m., mez f. Schaf, sughni may f. Schaf; usw. (Morg, 
Shughni 44a, Bai, Dict 332a, Humb, CompLI 195, Skj, CompLI 

400). - Idg. *moiso- (*maiso-l) Schaf, (Schaf-)Fell, vgl. lit. 

maisas großer Sack, lett. mäiss Sack, russ. mech Fell, Pelz, 

an. meissgeflochtener Tragkorb, u.a.; Vasmer II127, Fraenkel 
397b, Karulis 1 560, Lubotsky, System 79. 

Ural. LWW wie syrjän. mez 'Widder’ ~ tscheremiss. miz/mez 
'Wolle, Haar’ (s. Joki 285, Redei, Sprachk 72 f., UEW 703) stammen 
nach Kalz, Habilschr 254 f. aus frühurar. *maisa-. 

meska- s.u. vleska-. 
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MEH harnen (RV [dva mehanti] +; Goto 245), Aor. amiham, 
amiksat (Br; Narten, Aor 192), Fut. meksyämi (AV +); pari- 

midha- umpißt (Sü), mihe zum Harnen (RV 1,64,6; Schi, Wn 
37); mehay0 harnen lassen, zum Harnen reizen (RV [10,102,5], 
kl.; Jamison, -äya- 117); unsicher RV ni-miks°, s.o. II 374, 
mit Lit.; medhra- n. männliches Glied (AV +), mehana- n. 
dss. (bzw. 'Harnröhre’; RV [10,163,5], AV [+]), niehdnä Adv. 

reichlich strömend, in Menge (RV; KEWA II 691), mehänä- 

vant- in reichlicher Fülle (RV), a-meha- m. Harnverhaltung 
(Kä(h +), mehatnü- f. Name eines Flusses (RV 10,75,6; HofFm, 
MSS 10 [1957] 59 = HoflmA 411; anderes in KEWA II690). - 
Mi., nu., dard., ni., pkt. pa-meha- m. eine Harnkrankheit, kho. 
mik harnen, u.a. (Tu S. 583b, s.v. - lir., jav, mae&nti 

sie harnen, fra-maezaiti pißt darüber hinaus (Kel, Verbe 104), 

chwaresm. myz- harnen, regnen, mp. mez-/mistan, np. mezf- 

dan, oss. mizynfmezun harnen; usw. (Abaev II 126f., Bai, Dict 

332a, Samadi 113). - Idg. *h^neigh, gr. öpcix^, lat. meid, mingö 

harne, ae. mfgan, lit. myztiharnen, usw.; Frisk II385 (mit Lit.), 

Schrijver, Refl 24. 

Idg. %mejgh ist von *himeigh in Bildungen für 'Wolke, Nebel’ 
(s. meghä-) zu trennen; doch haben die formal (und z.T. auch im 
Semantischen) ähnlichen Wortsippen einander in Einzelsprachen 
beeinflußt, s.o. II 375. Gilt diese Erklärung auch für (ni-) meghä- 
mäna- in RV 2,34,13 und 8,4,10 ('herabharnend’, für *meh° nach 
meghä-, s. die Lit. bei Goto 245f Anm. 543, 545, 546; vgl. Renou, 
EVP 10 [1962] 77f.)? Anders Joachim 125 (meghamäna- nur „sekun¬ 
däre Bildung [] zu meghä-“), Bai, Dict 341a (idg. Nebeneinander 
von *°gh und *°gh\ Älteres in KEWA 11 690), Goto 245 f. („herab¬ 
schimmernd, herabblinzelnd“, zu *\ff]metgh 'blinzeln’, lit. miegas 
'Schlaf usw. [s.o. II 375, 380]). 

mainäkä-, s.u. menä-. 

mainälä- s. mina-. 

mokl- MOKSy s. MOC. 
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mögha-y s. M OH. 

MOC losmachen, losbinden, lösen, befreien (RV [muncami, 

amuncat, muncate u.aj +), Perf. mumucmähe u.a. (RV +); 
Aor. ämugdhvam (RV), ämok (AV; Kälh 4- tnauk, MS amauk)y 

ämucat (RV +), muksata, muksfya (RV +) u.a. (s. Narten, 
Aor 194, Stru, NuA 32f., Joachim 127, M-Br, KonjOpt 75); 
Fut. moksyati (AVP +); ati-mukta- entgangen, vermieden 
(SB), vi-mucya ausspannend (RV); Desid. mumuksa0 (in RV 10, 
111,9 mumuksamäna- 'befreit sein wollend* u.a.), wohl auch 
möksamäna- 'sich zu befreien suchend (?)’ (Kä(h +; Goto 
246), Pass, mucyäte (AV +; zu RV mücya° s. Joachim 127 und 
Anm. 384); amho-müc- aus der Not erlösend (RV, VS), vi-müc- 

f. Ausspannen, Befreien (RV), ä-muci- f. die nicht Loslassende 
(AV; AiGr II 2,388), mükti- f. Befreiung (SB +; TBprämukti-), 
mökf- f. Nacht (RV 2,38,3 [vimucäti... möky ägdt]; KEWA II 
691, mit Lit.; Renou, EVP 15 [1966] 18), a-mokyä- unlösbar 
(AV), vi-moktdr- losbindend (VS +), vi-möcana- befreiend, 
errettend, n. das Ausspannen (RV +), vi-moksd- m. das Befreit¬ 
werden (Up, Sü; u.a., Goto 246), etc. (s. Rodhe, Deliver pas¬ 
sim, J. F. SprockhofF, WZKS 6 [1962] 151 ff.). - Mi., nu., dard., 
ni., pä. muncati läßt los, mutta- losgelassen, usw. (Tu S. 585b, 
s.v. MUC\ TuAdd 1260, 10157, 10346). - lir, ja\. fra-muxii- 

f. Losbinden (des Schuhwerks), paiti.smuxta- beschuht (~ 
RV -l- präti moc 'ein Gewand anziehen’ [DelbrSynt 463]), khot. 
pamjs-y man. sogd. pt-mync-y parth. pd-mwxtn, mp. pay-möxtcm 

anziehen, mözag, np. möza Schuh, chwaresm. smc- ausziehen 
(yra-muca-)y oss. rcemygd/rcemugd losgerissen, weggerissen; 
usw. (Gersh, Gramm 16, Abaev II 373 f., Emm, SGS 66, Bai, 
Dict 201bf., Samadi 195f.). - Idg. *(s)meuk, wohl 'streifen, 
abstreifen (der Zügel, der Bindungen; der Bekleidung; auch 
[trotz Frisk II278]: des Nasenrotzes)’ (s. Wack, GN 1902,746 
= KS 136), vgl. lit. maükti abstreifen, ab wischen, mükti 6avon- 
laufen, smükti gleiten, abgleiten, poln. smukac streifen, russ. 
(dial.) smykatb melken, gr. puooopai schneuze mich, lat, 
e-mungö schneuze aus, u.a.; WPII 254f., Pok 744f., Vasmer II 
141, 678f., Fraenkel 418af., 849b, Lehmann 260a. 
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MOD sich freuen jubeln (RV [modale] +; s. Goto 246f.), Perf. 
mumöda (RV +; GiovStudio I 314f); Aor. mudfmahi (RV), 
modisisthäs (AV; s. Narten, Aor 195); prä-mudita- erfreut, 
froh (VS +; mit wohl sekundärem Set-Charakter, Goto 247 
Anm. 550), prä-moday0 sich freuen lassen (Br); mud- f. Freude, 
Lust (RV +; Schi, Wn 37), hasä-mudd- fröhlich lachend (AV), 

mudrä- fröhlich, munter (AV; wohl auch im Namen RV + 

löpä-mudrä- f. [s. KJEWA II 653f.]), möda- m. Freude, Lust 
(RV +; abhfmodamud- Jubel ausstoßend, AV), tnodaniya- 
erfreulich (Up), pra-modin- ergötzend, erfreuend (AV). - 
Mi., ni., pä. ä-modeti erfreut, u.a. (Tu S. 588a [s.v. MUD]]; 

s.u.). - Iir., aav. almnusta- unbefriedigt (Y 46,4),jav. maoöanö. 

kara- Lust bereitend (Y 9,32; s. AiGr II 2,198). - Iir. *maud 

(*Hmaud, vgl. hasämudd-, abhimoda°?) ist wohl von lit. 

mudrus 'munter, regsam, lebhaft’, lett. niudrs 'munter, hurtig, 

schnell’ u.a. nicht zu trennen ($. Fraenkel 467b). 

Fraglich ist weitere Verbindung mit Wörtern für 'feucht sein' 
(gr. puöda) u.a., s. Frisk 11 263, KEWA 11 693 [mit Lit.), Bai, Dict 
322b, 335a, GiovStudio 1315 f. und Anm. 829f. [mit Lil.]; zu beachten 
immerhin die semantischen Verhältnisse von MAD usw., o. II 300). 
Vgl. Tu S. 588a (s.v. MUD2) zu angeblichen Fortsetzern von *MOD 
*lo wet’; Wörter der JüS wie tnudira- m. 'Wolke’ (kl.; Lex. 'Frosch’) 
sind für die Ermittlung der ältesten Semantik nicht geeignet. 

Hierher GrSü + modaka- m.n. 'ein kleines rundes Konfekt’ (s. 
KEWA II 692, 693)? 

MOS (MOS1) stehlen, wegnehmen, rauben (RV [amusnät, 
dmusnftam, musndnt- u.a.] +; RV musäyd0 [°ydsy °ydt, °ydnt- 

u.a.]); Aor. mosts (RV +), amosisur (SB), Wz.-Aor. Konj. 

mosathä (RV 5,54,6; Narten, Aor 195 f., Joachim 127 f.); 

musitd- weggenommen, geraubt (RV (10,68,10) +), muse um 

wegzunehmen (RV 5,34,7), ä-müsyä raubend (RV); yajna- 

müs- m. ein dem Opfer nachstellender Dämon (TS +), mono- 
müsi- den Sinn raubend, ein Dämon (AVP +), musivdn- steh¬ 

lend, Dieb (RV 1,42,3; s. AiGr II 2,901), ä-mosd- stehlend, 

raubend (SB), pari-mosd- m. Diebstahl (TS +), pari-mosana- 
n. das Wegnehmen (Sü), pari-mosin- stehlend, Dieb (Br +). - 
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Mi., dard., ni., pkt. musai stiehlt, muttha- geraubt, usw. (Tu 
S. 589a, s.v. MUS). - lir., vgl. khot. mussa Tobbers’, waxi 
müs-fmöst fto conceal’ (Bai, Dict 338bf.). - Außer-iir. werden 
altfränk. chreo-mösido 'Leichenberaubung* (Lex salica) bzw. 

loch. AB musnätär 'hebt auf, hebt empor’ (~ mus-nä°, K. T. 

Schmidt, LarTheor 472) herangezogen. 

S. die Lit. in KEWA II 658f,, Tischler II 167f. - MOS(l) ist als 
Set-Wurzel (musnäc/musäyä°, musitd- u.a.) wohl ererbt (s. schon 
AiGr I 93). Die Analyse von idg. *mEus-H bleibt unsicher: schwer¬ 
lich zu *m(i)euhx 'bewegen’ (o. II 359; gegen WP II 253, Pok 743, 
s. KEWA II 659); mit dem Erbwort für 'Maus’ (s. mus-) ist ein 
Zusammenhang allenfalls dergestalt vorstellbar, daß das Wurzel¬ 
nomen *mus(in)- als „*Stehler“ zu dem archaischen Verbum MOS1 
gehört (doch ist nhd. mausen 'stehlen’ nicht als Parallele verwend¬ 
bar [s. Kluge-Seebold 468b]; auch bleiben formale Probleme). 

MOH verwirrt werden, irre werden (RV [mühyantu 10,81,6] +), 

Perf. mumoha (AVP +; GiovStudio I 187f.); mugdhä- ver¬ 
wirrt, verirrt (RV +; AV + müdhä-, s.u.), muhe zu irren (RV 

6,18,8); Kaus. mohay° verwirren, benebeln (RV +), Kaus.- 

Aor. amümuhat (AV +), mümuhas (KKS; daraus entstellt 
Intens, momuhat [Sü], HofTm, Inj 66 Anm. 110; Jamison, 
-äya- 143); mano-muh- sinnverwirrend (AV), mögha- falsch, 
irrig, eitel, °am Adv. fälschlich, zum Schein (RV +), möha- 

m. Irresein, Verblendung (AV +), möhuka- in Verwirrung 
geratend (TS), momughd- irre, toll (SB). - Mi., ni., pä. muddha-/ 

müfha- närrisch, usw. (Tu S. 590a [s.v. MUH]; TuAdd 10175, 

10232, 10362). - lir. *maugh wird in der ältesten aia. Sprach- 

schicht (RV + mugdhä-, mögha-) und im Iran, fortgesetzt 

(jav. ahmaoya- ni. 'Irrlehrer* [s. GiovRiflPahl 7fT., GiovStu¬ 

dio I 189 und Anm. 449]); Formen mit palatalem Wurzel¬ 
ausgang wirken im Aia. wie analogische Neuerungen in nach- 
rigved. Sprache (AV + müdhä-, möha-; AiGr 144), doch setzt 
auch das Iran. *mauf fort (khot. müys- 'to be foolish’ [Emm, 
SGS 110, Bai, Dict 335b]). 

Idg. Wurzelvarialion *°gh ~ *°gh (Bai, a.a.O., s. auch Tu 10232), 
oder z. T. Zusammenfall ursprungsverschiedener Wurzeln (Giov- 
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Studio I 190)? Auch an teilweise Kontamination mit einer verwen¬ 
dungsnahen Sippe auf Palatal ist zu denken, z.B. mit GOH (RV 
tamasä güdham usw. — 10,162,6 tämasä mohayitvä). - Überzeugende 
Anschlüsse an Außer-Iir. sind nicht ermittelt; s. KEWA11662, Giov- 
Studio 1 189 Anm. 451. 

maujavatäs. müjavant-. - maunjäs. müiija- °mautra-, 
s. mütra-, - mauna-, s. müni-. - maurdhna-, s. mürdhdn-. - 

maurvas. mürvä-. 

maulyas. müla-. - mäusikfpütras. müs-. 

mausitaki- m. N. pr. (BauSS). - Nicht klar. 

Bildungsparallel mit kausitaki-, o. I 380? Ein von müs- abgelei¬ 
teter Name (wie mausikF, s. II 369f.)? - Nicht-aia. nach Welze 119. 

maustas. musta 

AflV/f erwähnen, überliefern, anfiihren (Up, Sü + 

Goto 45, 239 und Anm. 526; s.u.); ä-mnäta- erwähnt, zitiert 
(Br +), Pass. fl-m/rÄyfl/zte(Sü); ä-mnäna- n. Erwähnung, Über¬ 
lieferung (Sü +), ä-mnäyä- m. Überlieferung (Är +); u.a. (s. 
Goto 239). - MNÄ (~ Präs, ^man'-a- =• DHMÄ ~ *dhdm‘-a- 

[o. 1775] u.a., Goto, a.a.O.) ist Wurzelerweiterung von MAN1; 

diese ist wohl idg. Ursprungs (*mn-eh2 [~ *men-h2l\\ vgl. gr. 

pipvr|oKU) erinnere, pe|ivr;pai bin eingedenk, Aor. pvfioai 

(dor. pväoai), pvfjjia (dor. pväpa) n. Andenken, Denkmal, 

(dor. \ivd\La) f. Erinnerung. - S. o. II 308, 350. 

Vgl. Walk, BSL 72 (1977) 205 und Anm. 16, Gs Cowgill 271 (~ 
luw. mana- ‘sehen’); s. auch L. C. Muellner, ActesChantraine 121 ff. - 
Anders AnttSchweb 60,87 (mnä „certainly an Indic development“); 
vgl. Frisk II 240f. (mit Lit.), Chantraine 703b. 

Zu angeblichem MNÄ2 'pressen’ s.u. MLÄ. 

MYAKS etwa: sich anschließen, sich anheften, angebracht sein, 
haften, festsitzen (vgl. Perf. mimyaksa [RV], Aor. dmyak [RV 
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1,169,3], dmyaksi [RV 6,11,5]; Präs, nur in RV 2,28,6 dpa ... 
myaksa 'halte fern !’ [facientiv, s. dazu Goto 247]). - Schwierig. 

Läßt sich "haften, festsitzen* mit "mischen* semantisch vermit¬ 
teln (?), dann mag *mieks neben *miks — *meiks (s. MEKS) vor¬ 
liegen; vgl. Kui, Nas 50, Renou, Voc32fT., EVP 7 (1960) 17,13 (1964) 
131 f., AnttSchweb 56f, Joachim 136 und Anm. 419, GiovStudio I 
320ff. (mit Lit.). - Aav. *miias "mischen* (*miefc, Kui, a.a.O. 123) 
gibt es nicht, s.o. II 357 (s.v. rnisrd-). 

Unsicher bleibt die Zuordnung von Perf.-Formen wie mimiksur 
(RV 1,64,4 *mimiksur für mimr0, o. II 326), mimiksire (und Präs.- 
Stamm mimiksa-) zu MYAKS, die auch z.T. auf MEHoder (synchron 
jedenfalls verschiedenes) MEKS bezogen wurden; s. die Lit. o. II 
374. - Eine singh. Fortsetzung des nur im RV belegten MYAKS 
ist höchst unwahrscheinlich (s. Tu 10375). 

Referat unbrauchbarer idg. Anschlüsse in KEWA II 695; s. auch 
Frisk II 262, GiovStudio I 321 Anm. 846. 

MRAKS (mraksa-kftvan-, °mraksd-), s.u. MARC, o. II 324. 

MRAD sanft machen, weich machen (RV [6,53,3 vi mradä 'er¬ 
weiche!’]; Med. 'sanft werden, weich werden’ [MS vi mra- 

date])‘y Kaus. mraday0 sanft machen (TS); °mradas- Weichheit 
(in RV + urna0 u.a., o. I 243, Goto 248). - Nicht zu trennen 
von mrdu-, idg. *(h2)m[d-u- (o. II 373), MRAD also < idg. 
*(hi)mled (Goto, a.a.O., mit Lit.). - Von MRADimrd0 sind 
Ausprägungen von MARD(l)/mrd(')° zu trennen, die dem 
Bereich von „zerdrücken, zerreiben“ zugehören und idg. 
*merd(H) fortsetzen (lat. mordeö beiße, usw.): vgl. TS sdm- 

marditoh zu zermalmen, AV -I- mrdita- zermalmt, zerquetscht, 
SB ni-mrdya zerdrückt habend, SB + mrdyämäna- der zer¬ 
malmt wird, SB un-mardana- n. Abreibung, Einreibung (u.a., 
Goto 248f.), dazu wohl tnandäkaka- (o. II 295) sowie mrd- 

usw.; die ursprungsverschiedenen MRAD und MARD(]) sind 
früh vermengt worden, vgl. Käth + ni-mradd- m. Zermalmer 
(und *ä-mrädayati 'reibt’ im Mi. und Ni., Tu 1277?). Auf 
iran. Seite entspricht *ni[-n-d° 'verderben, zunichte machen’ 
in aav. mörandai, °dan (Y 32, 9-12; Kel, Verbe 169). 

Iran. *mr-n-d° zu MARD(r) oder zu MRAD (vgl. RV 6,53,3 vi mradä 
mdnah ~ V 32,9 srauua mörandat, Kel-Pir III 88)? Ap. <°mrd°) (in 
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<v'iymrd> u.a., Lit. bei Goto 249) ist mehrdeutig (s. D. N. MacKenzie, 
JRAS 1992, 457). - Zur Genese von Sü + mrdnäti 'drückt, zer¬ 
drückt’ s. Goto 249f. (mit Lit.); fraglich marmartu (~ MARD7), s.o. 
II 319. - Ältere Lit. in KJEWA II 676f, s. auch AnttSchweb 57, 
LambAdj 370ff. 

mrikta-, mricya (l°]praQ\ s.u. MARC, o. II 324. 

MRIT, s. MRET. 

rnriya° s. MAR. 

MREC mrikta-, °mricya)> s.u. MARC, o. II 324. 

MRED, nur mit Präverbien: ä-mreday0 wiederholen (SrSü [äm- 

relay0 überliefert], ep.), ä-mredita- wiederholt (grammat. Ter¬ 
minus, Päp u.a.), upa ... ni-mrederan sie wiederholen sich 
(Up; Hofim, KZ 79 [1965] 184 = HoffinA 175). - Die Bedeu¬ 
tung des Simplex mag fsich wenden’ gewesen sein, vgl. Sü + 
ä-vartay° 'wiederholen’, Br upa-ni-vartate 'wiederholt sich, 
kehrt wieder’ (HofTm, a.a.O. 183 f. = 174f.). 

Das Etymon von MRED bleibt unsicher (Hoffm, a.a.O. 184f. = 
175f., mit Lit.). Semantisch ansprechend ist die Herleitung von mi. 
*ä-mri(ta- < SrSü + ä-vrtta- ‘wiederholt’ (Ted, JAOS 73 [1953] 82 f.), 
doch setzt sie „erhebliche lautliche und formale Vorgänge voraus” 
(Hoffm, a.a.O. 185 = 176). Ein mit Reserve vorgetragener Eigenvor¬ 
schlag von Hoffm, a.a.O. deutet tnred ‘sich wenden’ dialektisch aus 
*vred, vorved. *vraizd< *vrais-d~ iir. *urajc (jav. umuaes ‘sich wen¬ 
den, drehen’). 

MRET zerfallen, sich auflösen (SB [mrityet, °yeyur]); nir-mretuka- 
zerfallend, vergehend (Br), a-sam-mletya ohne zu zerkauen 
(SrSü). - Vgl. wohl iran. *mrait/*mrit, das in iir. Assoziation 
mit *püi° 'faulig werden, verwesen’ (SB 9,5,2,14puyet... mrityet 

~ Vd 6,28 puiieiti-ca friOiiciti-ca, Yt 19,11 afriQiiantdm apuii- 

antm) durch Kontamination zu prä-iran. *prit (> jav. *fri(y 

friOiia0) umgeformt wurde; $. KJEWA II 695f. (mit anderem), 
Schlerath II 163b, Kel, Verbe 14 Anm. 8. 
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Weiteres ist nicht ermittelt; vielleicht idg. *ml-eit neben *mel-hl 
usw. (MAR1 \ o. II 320). 

MROC untergehen [von der Sonne], verschwinden (mröc-al\ 

AV + [ni-mrocant-], Samh + [°mrocet]); MLOCdss., bzw.: hin¬ 

einschlüpfen, sich verkriechen, sich zurückziehen, sich ver¬ 
bergen (SB [mlöcanti, prä ... mlocatas, u.a.]; Hoffm, Fs Eilers 
181 = HofTmA 199, Goto 251); Perf. üpa-mumloca hat sich 
versteckt (SB); Aor. amrucat (JB; AVP amrauk:, s. Hoffm, 
IIJ 11 [1968] 8 = HofTmA 235); apa-mlukta- versteckt, ver¬ 
borgen, verschwunden (RV 10,52,4), ni-mrukta- verschwun¬ 
den (YV), upa-mlupta- verborgen, versteckt (TB; assimiliert 
aus *upa-mlukta-y AiGr I2 Nachtr 100), upa-mrucya sich ver¬ 
krochen habend (MS); ni-mruc- f. (Sonnen-)Untergang, 
Abend (RV +), ni-mrukti- f. dss. (Käth +), mrokä- sich ver¬ 
steckend (vom unerkannt glosenden Feuer [Hoffm, a.a.O. 
(Fs Eilers)]; AV), ni-mröca- untergehend (AV); s. ferner 
malimlucd-, o. II333. - lir., aav. mraoeqs schlüpfend (Y 53,7), 
jav! ni-mraoka- m. Einmündung (fließenden Wassers), Zu¬ 

fluß, u.a. (Hoffm, a.a.O. 181f. = 199f., Goto 251). 

Weiteres ist nicht ermittelt. Erwägenswert bleibt Vergleichung 
mit gr. *hupö-bruk(h)s (~ hom. imößpuxoc), wenn (??) aus idg. *mntkh- 
und wenn etwa Versunken, untergegangen’ bedeutend (vgl. Schi, 
Wn 79); s. Bur, BSOAS 33 (1970) 48 (mit weiterem, ganz Unwahr¬ 
scheinlichem; Älteres [s. KEWA II 698] offenbar zurücknehmend). 

MLÄ schlaff werden, verwelken (AVP, SB [mläyau\ +); mlätä- 
gegerbt, weich gemacht (cärman-, RV 8,55,3), änabhinüäta- 

varna- von unverwelklicher Farbe (RV 2,35,13 [u.a., AiGr II 
2,553]), *carma-mlä- (> °mnä-) Gerber (o. I 537); mläpäy0 

welk machen, erschlaffen lassen (AV +; Jamison, -äya-143). - 
Mi., nu. (?), dard., ni., pä. miläyati welkt, u.a. (Tu S. 600b, s. v. 
MLAI\ TuAdd 10387). - lir., jav. (a)mräta- (un)gegerbt (~ 

cardman-\ s.o. RV cärman- mlätä-). - lir. *mRaH ist vielleicht 

als idg. *ml-eH mit idg. *melh{ in MARn zu verbinden. 

Vgl. KEWA II 698, AnttSchweb 60, Tu 14765. Auf jeden Fall 
sind mar41 und mlä synchron verschiedene Wortsippen; Fortsetzer 
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einer schwundstufigen Bildung zu miä (idg. *m{H°) wohl in SB 
pari-mürnä- (f. °ni-) "verwelkt, alt geworden' (Lit. in KEWA, a.a.O., 
AiGr I2 Nachtr 121, 11 2,729); hingegen gehört RV 8,97,3 mumurat 
vielmehr zu MARn (o. 11 321, mit Lit,). 

Außerhalb des Iir. werden gr. paXotxöc; weich, zart, schlafT, ßA.ä$ 
stumpfsinnig, schlaff, dumm, air. mläith sanft, weich u.a. verbun¬ 
den (s. Frisk I 240f., Bee, Dev 198, Schi, Wn 78; vgl. auch IC 32a, 
Nr. 459, LambAdj 387). Dies würde die Wurzelerweiterung 
(~ **me!y s.o.) auf *mleh2 festlegen. 

Zu dem ganz verfehlten Versuch, (carma-)mna- u. dgl. auf ein 
*MNÄ "to press1 (~ lit, mini) "trete1, usw.) zu beziehen, s. KEWA III 
782 (mit Lit.), oben I 538. 

mlista- s. mleccha-, 

°mlupta-, s. MROC. 

mleccha- m. Kauderwelsch, Dialekt, Barbarismus; Kauderwel¬ 
scher, Dialektsprecher, Barbar (SB +), mleccha11 kauderwelscht, 
spricht Dialekt (SB +; Goto 252f.), mlista- unkorrekt gespro¬ 

chen (Pätj 7,2,18). - Mi., ni., pä. milakkha- m. Barbar, pä. pkt. 

milakkhu- m. Nicht-Arier, pkt. maleccha-, meccha- u.a. d$s., 

bg. mech fa Tibeto-Burman tribe’, usw. (Tu 10384, 10389f., 
14764; s.u.). - Unklar. 

Primär ist wohl die Bezeichnung der (für Brahmanen abzulehnen¬ 
den) Sprechweise; onomatopoetisch (Goto 253)? Wiederbelebung 
der alten Zusammenstellung mit lat. biaesus (*n\lais0<?) "lispelnd, 
stammelnd1 (s. KEWA II 699) bei Bur, Kral 21 (1976(77)) 67 (dort 
auch ein Versuch, die abweichenden Formen von pä. milakkh0 usw. 
zu erklären). 

Prinzipiell unwahrscheinlich (s. auch Bur, a.a.O.) ist die Zurück- 
luhrung auf einen fremden Stammes- oder Landesnamen; hier ist 
(neben anderem, s. die Lit. in KEWA, a.a.O.; vgl. AiGr, IG 73 Anm. 
236, 78f. Anm. 273) vielfach auf den Landesnamen Meluhha (vgl. 
W. Heimpel, RLAss 8 [1993] 53aff.) hingewiesen worden (s. die Lit. 
in KEWA III 782; A. und S. Parpola, StudOr 46 [1975] 205fT ls. auch 
IC 26a, Nr. 158], H. Klengel, WZUB 25 [1976] 328a Anm. 35 [mit 
Lit.], A. Sorrentino, AlON 6 [1984(85)) 32f., Karltunen, IndEarlGr- 
Lit 13). - Vgl. ferner Bollee, Studien I 193a, 0. v. Hinüber, Fs Wald¬ 
schmidt 239, V. V. Ivanov, SktDrKu 1208ft., KuiAryans 24; s. Dand, 
VedBibl IV 31.16, 79.413, 82.1. 
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MLET(°m\etya\ s. MRET. 

MLAl, s. MLA. 

MLOC, s. MROC. 

Y 

yä- Relativpronomen (s.u.), 'welcher, wer’ (RV |yäh, yd, yät, 
.yeVra, ydsmai, yäsmät usw., Dual ydw, .yä, ye, yäbhyäm, 

.yayo/z (und jo/z, AiGr III 502), Plur. .yd/i, jw/?, yäni usw.; 
AiGr III 496flT, 551ITJ +; deminutiv RV, VS .yafai-, AiGr III 
446, 447). - Mi., dard., ni., pä. ya- welcher, usw. (Tu 10391 
[mit Verweisen], TuAdd 10401ff, 10474, HinMi 160). - lir., 
aav. ya- rwer’ (yd, jwh, yahmäi, .ye/z/Vd usw.; Kel-Pir II 289f., 
Bee, Gramm 140), jav. >>ö, .yuj-ca, yim, ye/jhe usw., ap. 
in <yciy> (< *yat-cit) 'was auch immer’, <hy->, <ty-> der, welcher 
(ha-lta- +ya-, Schm, CompLl 75f., o. 1609) u.a., mp. Relativ¬ 
partikel /', np. / (W. Sundermann, CompLl 158f., mit Lit.; s. 
G. Lazard, CompLl 276), baktr. i, fern. ia (S-W, CompLl 
235), u.a. (s. Nyb, ManP II 105b). - Idg. *Hiö- (fern. *Hieh2~) 

[s.u.], gr. öc, fj, ö 'welcher, welche, welches, der, die, das’, 
phryg. io<; (vi) 'wer (auch immer)’, aksl. i-ze (fern.ja-ze) 'wel¬ 
cher’, lit. jei, jei 'wenn, falls’, u.a. (s. Fraenkel 192b, 194af., 
Frisk II434, Chantraine 831b). S. bes. u .yatarä-,yäti,yätra, 

yät hä, yadä, yädi, yadryänc-, yärhi, yät, yävant-. 

Zur Form von idg. s. Pet, Spr 22 (1976) 161, Rasmussen, 
Morphophon 223, 301; zur Funktion (urspr. Demonstrativum [ver¬ 
wandt mit %ei-, o. I 103?]; Neuerung in Satemsprachen und im 
Griech.?) s. die reiche Lit. bei Szem, Einführung3 223f. 

Vgi. iir, Übereinstimmungen wie ved. yä- ca = aav. jav. ya- cä 
(AiGr 111572), ved.yd/z käs cit ~ aav. yahmäi... kahmäicft (o. 1543), 
ved. yäc cid wenn auch = jav. yahcd wenn, wenn schon, ap. <y£iy> 
(s.o.). 

Über Pinn Jo- rwcr, welcher’ usw. s. Joki 264, mit Lit. („indoural “?), 
Kalz, Ilabilschr 378 (< frühurar.). 
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yakar- (yakn-) n. Leber (NomAkkSgyd/c/Y [AV], AblSg yakn-äs 

[RV], InstrSg yakn-ä [VS]; AiGr III 310, 312). - Mi., nu., 
dard., ni., pä.yakana- n. Leber, askun Wien (*yakan-)y sindhi 
jero n. dss. (*yakar-), usw. (Tu 10393 f.). - lir., vgl. iran. *iäkar° 

in jav. yäkard n., mp. <yki> = /Jagar/, np. jigary oss. igcer u.a., 

*iak(a)n° in pasto yfna u.a., yidgha yeydn Leber (s. Abaev I 

541f., Bielmeier, Unters 161, Bai, Dict 108a); eine Verschrän¬ 
kung von *iakar° und *iakan° in *iakrna- > khot. gyagarrä 

Leber (Emm, LautgEt 168, mit Lit.). - Idg. Heterokliton mit 
archaischen Abstufungen von *Hieky-r-/*Hieky-n-(vgl. die Lit. 
in KEWA III l,782f., Szem, Einführung3 183; s. Bee, Origins 
3 ff., Rasmussen, Morphophon 247 und Anm. 2), gr. rprap, 
fjTiaxo^, lat. iecury iocineris n. Leber (ferner lit. [j]eknosy lett. 

akna u.a. Leber). 

Zu Weiterem s. die Lit. in KEWA, a.a.O., Frisk II 101, Karulis 
I 63 f. 

YAKS erscheinen, sich zeigen, sich zur Schau stellen (mit prä\ 

RV [1,132,5; 2,5,1], Goto 253), pra-yäkse wohl: um etwas zur 
Schau zu stellen (RV; Goto 253 Anm. 512)\yaksä- m. Erschei¬ 
nung, Wundererscheinung, Blendwerk, Vorzeichen, Phäno¬ 
men (RV + [später 'Spukgestalt, Gespenst, Yak§a, Begleiter 
des Kubera’]; s. GeRV 1 421, ad 4,3,13, III 281, ad 10,88,13d, 
Renou, EVP 7 [1960] 58)y yaksin- Epitheton des Varuqa (RV 
7,88,6 VokSg °in; s. Renou, EVP 7 [1960] 26), yäksya- wenn 
etwa 'wunderbar’ (von Agni, RV 8,60,3; doch vgl. die Lit. in 
AiGr II 2,795, Renou, EVP 13 [1964] 155); s. auch u. - Mi., nu., 
dard., ni., pä.yakkha- m. übernatürliches Wesen, usw. (Tu[Add] 

10395, G. Fussman, JA 265 [1977] 35), - lir.? Vgl. yaghnöbi 
yaxs- 'sichtbar sein’ (Bai, Dict 251b, mit Lit.; s. ferner KEWA 

III 1, Goto 253 Anm. 572)? - Weiteres ist nicht ermittelt. 

Zu Versuchen, YAK§ sprachvergleichend zu deuten, s. die Lit. 
in KEWA 111 lf. (und vgl. Renou, EVP 7 [1960] 51); über eine Ver¬ 
bindung mit *iefc 'drücken, pressen’ s.u.ydiw-. - YAKS (mityaksä- 
usw.) ist nicht auf -j-Aor.-Formen von F/t/zurückführbar, vgl. Goto 
253 und Anm. 571. - Hierher auch der Volksname yäksu- (RV)? 
S. bes. zu ydksma-. 
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yäksma- m. eine (auszehrende) Krankheit, Schwindsucht (RV +; 
s. ZyskHealing 1211), a-yaksmd- gesund (RV [9,49,1] +), 
päpayaksmä- m. Auszehrung, wohl Lungenschwindsucht 

(TS), räjayaksmd- m. Lungenschwindsucht (RV +; s. AiGr II 

1,246, GeRV III 389 Anm. 1, Renou, EVP 16 [1967] 174); 
yaksmanäsana- Krankheit vertreibend (AV); yaksmodhä- f. 

wohl: Sitz der Krankheit (AV; s. AiGr II 1,64). - Wahrschein¬ 
lich zu YAKS\y° „^Erscheinen, Vorzeichen" (~ YAKS wie 
etwa ved. kse-ma- 'Wohnen* — KSA Y2) mag Euphemismus für 
„Krankheit" sein. 

KE WA III 2; dort zu älteren Deutungsvorschlägen, die allesamt 
unwahrscheinlich sind - auch die Verbindung von y° mit idg. *iek 
'sprechen* (~ YAC7). Die Parallele nhd. Gicht ~ ahd.jehart 'spre¬ 
chen* wird zudem nicht allgemein anerkannt (s. Kluge-Seebold 266b, 
anders PfeiferKoIlWb 568a f.); vgl. AiGr II 2,922, mit Lit. (y° ~ *iekt 
zusammen mit yaksd-'[in jüngeren Belegen:] Spuk’; dagegen KEWA, 
a.a.O.). - Der Anklang von y° an jav. yaska- m. 'Krankheit’ (Lit. in 
KEWA, a.a.O.) beruht wohl auf Zufall; oder Tabu-Entstellung im 
Prä-Iran.?? 

yäcchati, s. YAM. 

YAJ verehren, opfern (RV + \ydjan\ ydjate usw.]; zur semanti¬ 
schen Verteilung nach Diathesen s. Goto 27,254), Perf. Tje 

(RV +); Aor.yaksat, ayasta (RV +),yä{ (RV), äyät (RV-Kh +), 
ayäs (RV +; zur Genese s. Narten, Aor 200), ydksi (RV +), 
yaksva (RV), u.a. (Narten, Aor 200ff., Joachim 137 und Anm. 
421,422 [mit Lit.]); Fut.yaksyd0 (RV \yaksydmdna- 'der opfern 
wird*] +); ista- geopfert, dargebracht (RV +), istvä opfernd 
(AV)yyajadhyai (yaja0) zu verehren, zu opfern (RV +)\yäjay° 

veranlassen, für sich zu opfern (YV +; Goto 254 Anm. 573); 
su-yaj- schön opfernd (RV +), deva-yaj- den Göttern opfernd 
(Kälh + [s.u.j, u.a.; ~ rtv-ij-, o. I 258)yydjfyas- besser opfernd, 
yajistha- am besten opfernd (RV +), yajatra- verehrungs¬ 
würdig (RV +), yajätha- das Opfern (°thäya um zu opfern, 
RV +), deva-yäjana- n. Opferstälte (AV +), ydjas- n. Opfer 
(SB), yajds- verehrend (RV 8,40,4), yäjus- n. Verehrung, 
Opferhandlung (RV +), ydjyu- opferfreudig, verehrungsfreu- 
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dig (RV +; B. Forssman, Fs Rix 100f.), ydjvan- opfernd, m. 
Opferer (RV +),ydstar- (yastar-) der zu opfern pflegt, Opferer 

(RV +), ati-yäjä- überaus verehrend, „Opferüberbieter“ (RV 

6,52,1; s. GeRV II 155, ad Id), ijyä- f. Opfer (SrSü +), isti- 

f. Opfer (RV +; auch div-i°y o. I 726?), istin- einer, der geopfert 

hat (Käth +), usw.; s. bes. zu yajatä-,yajna-. - Ni., dard., 
ks. ancreth Tuneral sacrifice’ (< cmtya- + isti-. Tu 379), kalasa 
zösiyjösi fthe spring festival’(Tu 14768; Weiteres s.u. yajnd-). 

- Iir., aav. yazamaide wir verehren, yazdmna- verehrend, u.a. 
(Kel-Pir II 292), jav. yazamaide, yazdtitey yazäiy yazdmna- usw. 
(Kel, Verbe 29,33 Anm. 24f., 104, 356, 357 Anm. 14), ista-, 

yasta- verehrt, daeuua-iiaz- Daeuua verehrend (~ ved. deva- 

yäj-; o. 1743),yastar- m. Anbeter, hu-iiesti- f. gute Verehrung, 
ap. <ydtiy> er verehrt, (ydisa) du mögest verehren, ä-yadana- 

n. Opferstätte, khot. gyays-/gyasta- darbringen, opfern, mp. 
yaz-.yastan verehren, lobpreisen, parth.yz-,y//w; u.a. (Emm, 

SGS 34f., mit Lit., Bai, Dict 108b; s. die Folgenden). - Idg. 
*Hiag( s.u.), vgl. gr. aCopai verehre, ayioc heilig, geweiht, äyo<; 

(pamphyl. */iayo<;, o. I 159) n. Weihung, Verfluchung. 

Zum idg. Ansatz s. Rasmussen, Morphophon 260, Bee, LarTheor 
64,69, Schrijver, Refl 4 (mit Lit.); kühn V. I. Georgiev, Fs Knobloch 
UlfT. - Die Verbindung mit äCopoci usw. ist zu Unrecht bezweifelt 
worden; s. die Lit. in KEWA III 3f. und bei Frisk I 10, III 17, Chan- 
traine 13b, 26a. 

Hierher lat. iaiiunus 'nüchtern’, iaiientäre (iei°) 'frühstücken’ aus 
*Hiag-iu- (ved. yäjyu-), *Hiag-ie- (gr. a(opai) nach Forssman, a.a.O. 
95ff., 103 ff. (Bezug auf die Kultausübung in früher Morgenzeit). 

Nicht zu YAJ wohl istäni-, s.o. 1 202; ved. iyaks° gehört nur teil¬ 
weise (oder gar nicht) hierher, o. II 27. - Analogisch -g- für *-j- in 
’yäga- (seit SGfSü mätr-yöga- Opfer für die Mütter), AiGr I 162. 

Mehrere Übereinstimmungen iir. Alters, vgl. ved. ridm ... yaj 
~ aav. asdtn ... yaz (Schlerath II 153a, 159b), ved. devän yaj, deva- 
ydj- ~ jav. daeuuaiiaz- u.a. (o. I 743), ved. ydksat ... piprdyac ca 
~ aav. yazamaide... friiqnmalu u.a. (o. II 182), ved. stuhi... yaksvä, 
stavat ... yajäfe ~ aav. yazamnascä ... stauuas (HumbElfSkj, Gä 
II 108, Kel-Pir III 117); s. weiteres s.v. yajnd-. 

Ved. pra-yajyu- ist wohl als 'opferfreudig’ od. dgl. zu übersetzen 
(etwa < „*sehr, überaus verehrend“; s. AiGr 11 1,284); Forssman, 
a.a.O. 101 f, mit Lit. Keineswegs erlaubt es den Ansatz eines *YAJ2 
(„Variante de *yas-u \: ydsas-], Renou, EVP 7 [I960] 81). 
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yajatä- Adj. verehrungswürdig, opferwürdig, anbetungswert 
(RV). - lir., aav. yazata- m. Verehrungswürdiger (Y 41,3; 
Narten, YH 287IT., mit Lit.), jav. yazata- m. Gott, göttliches 
Wesen, khot. gyasta- (tumsuq jezda-), mp. np. yazd oss. 

zced/izoed Gottheit, u.a. (Bai, Dict 109b; Abaev IV 291, mit 

Lit.). - lir. *(lf)iaj-ata- ist Verbal-Adj. des darsatä-Typus 
(AiGr II 2,168) zu YAJ. 

Vgl. RV 2,5,8 vtsvebhyo yajatebhyah 'allen Opferwürdigen' ~ jav. 
vispe yazatarjhö, vispaeibiiö yazataeibiiö u.a., mp. (Päiküli-Monu- 
ment) wsp'/i yzdn, Schm, LeF 145. 

yajnä- m. Verehrung, Opfer (RV +), yajniya- verehrungswürdig, 
zum Opfer gehörig, für das Opfer geeignet (RV +\yäjnikä- m. 
Opferkenner, Liturgiker (Br +). - Mi., ni., pä. jw/T/ü?- m. Opfer, 
u.a. (Tu 10397 [mit Verweisen]; TuAdd 10399). - lir., aav. jav. 
yasna- m. Verehrung, Opfer,yesniia- verehrungsvoll, mit dem 
Opfer verbunden, khot.. gyaysna- Opfer (Bai, Dict 108b), NW- 

iran. *iazna- (> parth. [mzd]yzn, arm. [< iran.] mazdezn, Hoffm- 
Narten 86, s. auch Hinz, NÜ 164, 273), ap. *iasna- (> mp. 
np. jasn Fest, Feier; HolTm-Narten, a.a.O.). - Zu YAJ. 

Über die Bildung s. AiGr II 2,732; damit vergleichbar das Adj. 
gr. ayvoc; '(kultisch) rein, heilig, religiöse Scheu erweckend', s. die 
Lit. in KJEWA III 4? 

Vgl. iir. Übereinstimmungen wie ved. ycijndsya ... drtham ~ aav. 
ardQä ... yasnpm (Kel-Pir III 104), ved. mitrö ... yajniyah — jav. 
yesniiö miOrö (o. II 355), aramä.-iran. mtr-yzn N. pr. (Hinz, NÜ 168, 
mit Lit.), ved. yajndm yaj ~ jav. yasrwtt yaz (Schm, Di 265), ved. 
yajnam ... vacah ~ aav. vacaqhä ... yasnä (Kel-Pir III 104, 114), 
ved. yajndm srav bzw. slavanteyajiiaih u.a. ~ aav. stütö ... yasna- 
hiiä srüidüäi usw. (s. KEWA III 4, Kel-Pir III 120; vgl. YAJ). 

yanva- n. Name eines Säman (Br +). - Unklar; onomatopoetisch 
(Hoflm, WuS 21 [1940] 155 Anm. 1 = HoffmA 22 Anm. 1)? 

YAT sich aufstellen, in fester Weise eine Stellung einnehmen 
(RV \ydtate] +; aktiv yatan facientiv-transitiv, 'jemanden fest 
hinstellen’ [in ÄS nur RV); Thi, Gs Nyberg III 3251T., Goto 
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254f.), Perf. ye//re (RV); Aor. ydtäna-, ycitänd- Part. (RV; zur 
Genese von TA ayatista s. Narten, Aor 203 f.); yatta- auf¬ 
gestellt (RV [7,83,8 päri-yatta- rings umstellt] +)\yätäy° in eine 
feste Stellung bringen (RV +; s. Jamison, -äya- 131, Goto 

254f. und Anm. 575, IIJ 31 [1988] 312\yätayäjjana- (von Göt¬ 
tern) 'die Völker dazu bringend, in fester... Weise Stellung 
einzunehmen, in ... Frieden zu verharren’ (RV; Thi, a.a.O. 
339); sam-yät- f. Zusammenstellen, Reihe (RV +), ä-ydtana- 

n. fester Platz, anäyatanä- ohne festen Platz (AV +). - Mi., 
ni., pä. äyatta- abhängig; usw. (Tu S. 601b, s.v. YAT\ TuAdd 
5091, 10455). - Iir., aav. yöiöamä wir haben den Platz einge¬ 
nommen (Y 28,9; Kel-Pir il 290 [mit Lit.], 11126),jav.yataiia0, 

yätaiia0 hinstellen (Kel, Verbe 143, 146 Anm. 22 [mit Lit.]), 
christl. sogd. pt-yt- ankommen, yaghnöbf yat- Platz finden, 
sughni yad- kommen, usw. (s. die Lit. in KEWA III 5,783, 
Morg, Shughni 105af., Bai, Dict 187b, 293b). 

Außer-iir. Entsprechungen sind nicht gesichert. Nach Thi, a.a.O. 
347 (s. auch Kli, Altarm Verbum 145, Goto 254) hierher lat. nitor 
stütze mich, stemme mich (*nHet-e-\ vgl. auch Kli bei Pet, Lar 98 
Anm. 45, S. Zimmer, Glo 63 [1985] 225 [lat. tötus < *io-ie(-ö- 'sich 
fest dazustellend’]). Mit toch. AB yat- 'fähig sein, imstande sein* 
wird YAT vielfach verknüpf! (s. Pok 506f, KEWA II! 5, Bai, Dict 
187a; vgl. ferner Bur, Shwa 63, TuAdd 5091, 10455). Noch anders 
V. N. Toporov, Fs Kuiper 111 (slav. 'to gather’; dagegen H.-P. 
Schmidt, EtMithr 360), C. A. Mastrelli, AGI 70 (1985) 34fT. (~ gr. 
öoio<; gottgefällig, gerecht; vielt, auch cToipo<; bereit, gewiß). 

Fraglich ist Zugehörigkeit von yäti-, yatiina- und rna-yät- (s.u. 
YA'l 

yatäs. YAM. 

yatard- Relativpronomen: welcher von zweien (RV +; AiGr III 
551); yatarätra an welchem der beiden Orte (MS; AiGr 111 
SWXyatarathä auf welche von beiden Weisen (Br). - Iir., jav. 
yatära- welcher von zweien (s.u.). - „Komparativ“ zu yd-. 

Über die Probleme, die mit einem idg. Ansatz *Hio-tero- (gr. kret. 
ötepot;, Frisk 11 434) und mit jav. °tära- verbunden sind, s. Erwä¬ 
gungen und Lit. zu ka-tarä-, o. I 294. 
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„Nicht als ererbt erweisbar“ (AiGr III 551, s. auch II 2,605) ist 
der „Superlativ“ RV yatamä- 'welcher innerhalb einer Anzahl, wel¬ 
cher aus einer Vielzahl’* 

yäti Relativum: wie viele (RV); yatitha- (f. °thi-) der wievielte 

(SB), yatidhä in wievielen Teilen (AV). - Mi., ni., pkt. jai 

wie viele, u.a. (Tu 10402). - lir., jav. yäti wie viele. - Zu yd-. 

Typus kä-ti (o. I 294), tä-ti (o. J 617). Idg. *Hio-ti ist möglich 
(s.o. I 617), vielleicht auch dessen Adjektivierung +Hiö-ti-o- in gr. 
ö(o)oo<; 'wie groß1 (AiGr II 2,640). 

yäti- m. Name eines mit den Bhfgu verknüpften mythischen 
Geschlechts (RV [8,3,9; 8,6,18] +). - Problematisch. 

In RV 10,72,7 fassen mehrere Interpreten y° als 'Zauberer’ auf 
(s. GeRV III 251, ad 7a, mit Lit.); ist darin das Etymon des Namens 
zu sehen? Jüngeres y° 'Asket’ (~ pä. yati- 'Mönch’) schon an dieser 
RV-Slelle (vgl. Renou, EVP 16 [1967] 142f), oder aber jenes „aus 
dem v[ed]. Familiennamen“ (AiGr II 2,637)? - Von den weiteren 
y°-ßelegen in der RV-Samhitä ist in 9,71,7 'lenkend, Lenker’ ange¬ 
nommen worden (~ Sarhh + yäti- 'Festhaltung, Lenkung’; s. Liebert 
131, Lüders, Varuqa 708, Renou, EVP 9 [1961] 82); auch in 7,13,1 
scheint diese Interpretation vertretbar zu sein (s. ferner Lubotsky, 
System 34). Eine etymologische Zuweisung dieser nicht einmütig 
interpretierten Bildungen bleibt unsicher; man hat/’ an YAT wie 
an YAM angeschiossen (s. Renou, EVP 13 [1964] 145f., Lubotsky, 
a.a.O.).- [Korr.-Note: Vgl. St. W. Jamison, The Ravenous Hyenas 
and the Wounded Sun (Ithaca-London 1991) 54IF.). 

yatüna'y nur RV 5,44,8 Casya). - Unklar. 

Eine anerkannte Interpretation dieses Hapax in dem „schwierig¬ 
ste^] Lied des RV“ (GeRV II 46) liegt nicht vor (Lit. in KEWA III 
6). Überlegungen zum Etymon haben wenig Sinn (s. KEWA, a.a.O.); 
yat-tina- 'sich aufstellend’ (~ YA Tr Typus dhar-una- 'tragend, stüt¬ 
zend’ ~ DHARy AiGr II 2,484, o. I 778) wäre an der Belegstelle eine 
denkbare Übersetzung - wie manche andere auch. 

yätra (°rä) Adv. wo, wohin (RV +). - Mi., nep., as. yatra, yatä 

wo, u.a. (Tu 10405). - lir., aav. yaürä, jav. yaOra wo. - Zu 
yä-. 
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yathä Adv. wie (RV +; auch enklitisch, s. dazu AiGr II 1,23; 
Hettrich, Hypotaxe 261 (T.). - Mi., ni., pä. yathä 'just as1 u.a. 

(Tu 10407f.). - Iir., aav.ya&i wie, auf welche Weise Jav.yafla, 

ap. yaOä wie. - Zu yd-. 

Vgl. RV (7,18,10) + yathä-krtdm, etwa 'wie üblich, wie herkömm¬ 
lich’, ~ jav. yaOa.kzrztzm Venn in üblicher Weise behandelt’ (Yt 
5,129); RV 8,28,4 yathä vdsanti ... asat (u. a., Goto 294) ~ aav. 
atjhalyaOä... vasai (Y 29,4), s. HumbElfSkj, Gä II 36, Kel-Pir UI 36. 

Vom iir. Erbwort y° ist wohl die indoar. Neuerung tathä aus¬ 
gegangen (o. I 617, mit Lit.). 

yadä Adv. wann, wenn, sobald (RV +; DelbrSynt 590f., Hettrich, 
Hypotaxe 216fT.),ytf<ta/ nachdem, sobald (RV +). - ML, ni., 
pä. yadä wenn, u.a. (Tu[Add] 10409). - Iir., aav. yadä wann, 
wenn. - Zu yd-. 

Anders zum Aav. Kel-Pir II 291. - Jav. *yaöa Inyaöät Von woher’ 
und ap. yadä-taya (XPh 35f.), yadäyä (XPh 39; Schreibung für 
*yadä-yadä) 'wo auch immer’ gehen auf das iir. LokaLAdv. *(H)ia- 
dha zurück (Schm, Fs Belardi [im Erscheinen]). 

Gegen außer-iir. Anschlüsse s. KEWA III 6, mit Lit. 

yädi (°di) Adv. wenn, ob (RV +; DelbrSynt 584 fl., Hettrich, 
Hypotaxe 223fT.). - Mi., ni., pä. yadi wenn, u.a. (Tu 10410L, 

TuAdd 10410). - Iir., jav. ye(7)<5/, ap.ya<//> wenn. - Zu yd-. 

Über einen außer-iir. Reflex vony0 s. die Lit. in KEWA III 6. 

yädu- m. Name eines Stammeshelden, meist zusammen mit 
Turvasa (o. I 658) genannt (RV, ep. +; ZimmerAiL 122,124); 
yädva- zur Familie desy0 gehörig, von ihm stammend (RV; 
AiGr II 2,128,134). - Unklar. 

Oss. dawceg/idawceg ’guardian spirit’ bleibt (gegen G. Dumezil, 
JA 1959, 362, s. KEWA III 6,17) fern, vgl. Abaev I 349, F. Thordar- 
son, CompLI 460. KuiAryans 7,17 scheint y° in einen nicht-ar. 
Zusammenhang zu stellen. 



398 yadryänc- - YABH 

yadryähc- Adj. wohin gerichtet (Samh +; yacirki- Jß; AiGr II 

2,154,111 443). -Zuyd-. 

Vgl. die Bildungen auf °d/yanc-/°dric- o. I 295, 618, II 285, mit Lit. 

yantär°yäntus. YAM. 

yantür- nur RV 3,27,11 und 8,19,2 AkkSg °türam\ Epitheton 

des Agni. - Wohl haplologisch für *yantu-tiir- 'die Zügelung 

(~ YAM) überholend («W-, o. I 630)’; Thi, Studien 8f. 

Wichtig in RV 3,27,11 yanturam vor aptüram (o. I 87); gegen die 
Annahme, yanturam sei für yantaram nach ap° umgeformt, s. Thi, 
a.a.O. - Weitere Lit. in KEWA III 7,783; anders G. Pinaull, DialLit- 
IndA 90 Gyantüra-y... themalisation dTun adverbe *yantür< *yantf*). 

yanträ- n. Mittel zum Festhalten, Band, Klammer, Zügel (RV +; 
s. AiGr II 2,705, Renou, EVP 9 [1961] 85), a-yanträ- ohne 

Zügel, ohne Schranken (RV; s. GeRV I 415, ad 14c), däsa- 

yantra- zehnfach gelenkt (RV), slöka-yantra- etwa: den Ton 
einhaltend (RV 9,73,6); yantriya- n. Stütze (VS, s. AiGr II 
2,359); yantrin- mit Pferdegeschirr versehen (SrSü). - Mi., 
(nu.-)dard., ni., pä. yanta- n. 'any mechanism or machine’, 
usw. (Tu 10412 [mit Verweisen], TuAdd 10412). - Iir.? Vgl. 

Morg, AcOr 1 (1923) 265 (iran. *jan0ra- vielleicht [?] im [Zen- 

ganeh-JKurd.). - Zu YAM. 

Gegen einen außer-iir. Anschluß s. die Lit. in KEWA III 7. 

YABH begatten, Geschlechtsverkehr treiben (AV \ydbha] -f), 

yäbhyamäna- sich begattend [von der Frau] (RV-Kh, AV; 
HoffmA 570f., Goto 59,255), Fut. yapsyänt- der die Absicht 
hat, zu begatten (TB; HolTmA 571 f.), Desid. Pass, yiyapsyate 

möchte begattet werden (SrSü; s. HofTrnA 573), u.a.; sü- 

yabhyä- f. eine, die gut zu begatten ist (AV, RV-Kh). - Mi., nu., 
dard., ni., pä. yabh- begatten, usw. (Tu S. 602b, s.v. YABH). - 

lir., vgl. buddh. sogd. 'ßt’kehebrecherisch (*ä-yaßöak\V/. ß. 
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Henning, BSOS 10 [1939] 103 = SelP I 649, mit Lit.; Gersh, 
Gramm 25; s. auch P. Horn, GIrPh I 2,113, Samadi 32). - 
Idg. *(H)iebh (s.u.), russ. ebü, ebdtb ~~ etb Tutuere’, ukrain. 
jebu.jebaty ~ jety usw. (Vasmer 1 388), vgl. gr. oitpco, oupeo) 
*futuo\ 

Reiche Lit. in KEWA III 7 (und 783), Frisk II 371. - Zum idg. 
Ansatz (gr. oi<p- < *hyibh- [~ *hyiebh > YABHJ oder < *[H]oibh-) s. 
Pet, Lar 96(1, mit Lit.; vgl. auch Kli, AltarmVerbum 145f. 

YAM halten, festhalten, zügeln, lenken, ausstrecken, darreichen 

(RV \ydcchati\ +), Perf. yayäma, yemire u.a. (RV +); Aor. 
ayamur (RV), Konj. yämat(i) u.a. (RV +), äyamsam (RV +), 
ydmsi (RV), ayamsta (RV +), usw. (Narten, Aor 204(F., Joa¬ 
chim 137, M-Br, KonjOpt 80f.); Fut. yamsydti (Br);yatd- ge¬ 
lenkt, gezügelt, festgehallen (RV +\yantave um festzuhalten 
(RV $yl5 JXydmitavdizum Lenken (RV 1,28,4); Pass.yamyate 

(RV +), Kaus. yämay° festhalten (RV +; s. Jamison, -dya- 

164f.);ydma- m. Zügel, Lenker (RV +), su-yäma- gut zu len¬ 

ken (RV +), su-yäma- gut lenkend (RV; s. AiGr II 1,101,221, II 
2,64),ydmistha- am besten lenkend (RV)yyati- f. Festhaltung, 
Lenkung (TS +; s.o. II 396 [zu RVydti- = „lenkend“?]),yan- 

tär- m. Lenker, Leiter (RV + [und fern, ydmitris.u.]), su- 

ydntu- von guter Zügelung (RV 5,44,4, Thi, Studien 9 Anm. 2; 

s. yantiir-), ud-yämä- m. “upstretched thread” (RV-Kh +; 
B. Schlerath, Diamond Jubilee Volume [AnnBhl 58-59 (1977— 
78)] 304f.), u.a.; vgl. yanträ- Mi., dard., ni., pä. yata- ge¬ 
halten, zurückgehalten, u.a. (Tu S. 602b, s.v. YAM; TuAdd 
7250fr,, 10428, 10467). - Iir., aav. häm-iiäsaite wird gegenein¬ 

ander aufgerechnet, hebt auf [Bild der Waagschale] (Y 33,1; 
Kli, MSS 30 [1972] 85f., Ins, Ga 21 lf., Kel, Verbe 157f.; s.u.), 

ä..>(a)iiamaite soll erhalten (Y 31,13; u.a., Kel-Pir II 291), 
jav. apa-iiasäni ich will beseitigen, a-iiasöis du sollst herbei¬ 
holen, apa-iiata- um etwas gebracht, ap. äyasatä brachte an 
sich, nahm sich (zur Frage mitteliranischer Fortsetzer [s. Kel, 
Verbe 158, Samadi 8, mit Lit.] vgl. S-W, BSOAS 52 [1989] 
257f.). - Weiteres bleibt unsicher. 
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Unter der Annahme, idg. *iem bedeute 'hallen, Zusammenhalten1 
und (??) 'paaren, bezwingen1 (Pok 505, mit Lit), wurde yatnä-' 
mit seinen außer-iir. Entsprechungen herangezogen. Sind YAM und 
yatnd-' zu trennen, dann bleibt kaum glaubhaftes Vergleichen für 
YAM in den außer-iir. Sprachen; s. die Lit. in KEWA UI 2f., 785, 
Puhvcl II 345. 

YAM ist Anif-Wurzel {yd-cch'\ ya-ta-, yan-tdr- usw.); vereinzelte 
Formen von vom*/iir. *yä(?) wie RV ydtniiavdi (und TS + ydmitri- 
f. T Iahende1, wozu AiGr II 2,423,675), aav. niids° (doch s. Kcl, Verbe 
158) sind zur Erklärung von aav. jav. yäni- 'Anteil1 (s. HumbElfSkj, 
Ga II 121), aav. jav. ap.yd/ta- (nach IIumbElISkj, a.a.O. 26 im Aav. 
'dringende Bitte1 Jav. '(erbetene] Gunst1; ap. '(Erfüllung einer] Bitte1, 
Schm, Bis 75, ad 19) herangezogen worden (s. die Lit. in KEWA Ul 3). 
Diese Formen erweisen aber nicht *imH°, sondern mögen zu YÄ2 

gehören (s. Narten. YIl 152 Anm. 60, Kcl-Pir II 292, 293). 

yamd- m. Zwilling (RV -r), yamf- f. Zwillingsschwestcr (RV 

[5,44,4 u.a.] +; RV [10,10] + yamd- m. / yamf- f. das erste 

Zwillingspaar, 'Yama und Yamf; vgl. yamd-2); yamyd- ver- 

zwillingt, zwillings(schweslem)haft (RV 3,55,11 °tf[von Mor¬ 

gen und Nacht]). - Mi., nu., dard., ni., pä.yama- m. Zwilling, 

usw. (Tu 10421 [mit Verweisen], TuAdd 10421). - Iir., aav. 

yäma- m. Zwilling (Y 30,3), mp. nr-jmyg Twin spirif (W. P. 

Schmid, Fs Biczais 264f. und Anm. 15IT., mit Lit.), baxtiari 

iämü Zwillinge, u.a. (Morg, AcOr I [1923] 281). - Nicht zu 

trennen von leü. jumis zwei zu einer Einheit verbundene, 

zusammengewachsene Dinge, Doppclfrucht, Doppelährc 
(u.a.), mir. emon m., emuin f. Zwillingspaar; dazu wohl auch 

lat. gern in us Zwilling (doch s.u.). 

Vgl. Schmid, a.a.O. 264 fT. (lett .jumis [und an.ymir, s.u. yamd-2\ 
= vcd. yamyd-% *imio-)\ ältere Lit. in KEWA III 8, s. Kandis I 361. 
Die idg. Wurzel war *iem (dies jedoch schwerlich = YAM, s.d.) 
oder *hiicm(Ii?)\ Schmid, a.a.O. 265 (s. auch yamunä-) bzw. Eich, 
Spr 25 (1979) 205 (Weiteres bei Puhvcl 11 365, III 315), Sleinbaucr, 
Unters 173f, 256f Anm. 37 (mit Lit.); s. ferner E. P. Hantp, Eriu 24 
(1973) 1721V., B. Lincoln, IloR 20 (1981) 224 IT. 1. P. Culican, I loR 22 
(1982) 197. - Lat. gemitms mag für *iem" durch Kontamination mit 
einem g'-anlnutcndcn Wort cingctrctcn sein (s. WI1 I 587); von 
yanui- zu trennen nach Steinbauer, a.a.O. 256 Anm. 37, s.o. I 587, 
Schrijvcr, Reil. 94. 



Hofmann, 
Fuhrwesen = U. Hofmann, Fuhrwesen und Pferdehallung im 

Alten Ägypten. Bonn [Phil. Diss. 1986J, Selbst¬ 
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PfciferKoltWb = Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Er¬ 
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Renou, BiblVed j= L. Rcnou, Bibliographie Vcdique. Paris 1931. 
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Vedic ideas ofsalvation. Lund-Kopenhagen 1946. 
Saussure, Mem = F. de Saussure, Memoire sur le Systeme primilif 
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Wüst, Rudra = W. Wüst, Rudra- m. n. pr. (Wortkundliche Bei¬ 
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401 yama-1 - yatminä- 

yamä-2 m. Name einer mythischen Urmenschen-Gestalt, des 
ersten Sterblichen und Königs im Totenreiche; Sohn des 

vivasvant- [v/v°] (RV + [Hillebrandt II 355IT.J). - Mi., nu., 

dard., ni., pä. yama- m. Todesgott, askun imrä m. Name des 
nu. Hauptgottes (<yama- + räja-), usw. (Tu 10422 [mit Ver¬ 
weisen], TuAdd 10422, KEWA III 8, MorgID 327, G. Fuss- 

man, JA 265 [1977] 30). - Iir., aav. yima- m. (*ywm-y Kcl-Pir 

III86; s. auch HumbEIISkj, Gä II49) Name eines mythischen 
Urkönigs (viuuaijhusö...y°y Y 32,8), jav.yima- m. dss. (Sohn 
des vimtatfhani-), vgl. np. /am, elam.-iran. yama- N. pr., 
dazu (~ jav. yima- xsaeta-) np. fam-sed, elam.-iran. yama- 

xsaita- N. pr., u.a. (Mh, AirN 1/103, mit Lit,; Gignoux, NPS 
11/101). - Die bereils iir. mythische Gestalt *(H)jamaSohn 
des *uiuasitanl-, ist mit dem Urzwilling vzü.yama- (~ vand-) 

und mit iir. *(H)jama-tZm\Y\ng'(s.yamd-]) wesensgleich (vgl. 
GeRV III 132f., Mh, a.a.O., Zeller, Zwillingsgölter 2311*.; je¬ 
weils mit Lit.). 

Referat verfehlter Vorschläge,^ vonjw/id-1 zu trennen, in KEWA 
III 8. - Eine außer-iir. Entsprechung des mythischen Namens in an. 
jwi/rName eines Urriesen (*[HJpn-jo-y s.u.yflma-1); vgl. die Lit. bei 
W. P. Schmid, Fs Biezais 261 und Anm. 3,265 und Anm. 19, McRey- 
nolds lfT., 949IT. 

Unerweisbar ist IAV yam° in Namen (Lit.-Verweise bei Mb, IAV 
136a, 142a, Mythos 79, KEWA III 8). 

yamürtä- f. Name eines Flusses, ein Nebenfluß des Ganges 
(RV +). - Bei Ptolemaios Aiapouvag, bei Pünius lamatu s. u.a. 
(s. Renou, Ptol 79b, WirthllinArrian 1110). - Mi., all-hi., pä. 
yamunä-, pkt.ja(m)um- u.a. (Pischel, Gramm 174f., Malala- 
sekera II 684, Tu 10427). - Vielleicht zu der ix\yamä-x anzu¬ 
nehmenden Wurzel für fsich verzweigen, zwei aus einem 
werden1, der im balt. Gebiet Flußnamen wie Jumaray Vumina 

(> Handelsplatz Jumne) zugeordnet werden könnten (~ Tluß- 
verzweigung, Zusammenfluß1); W. P. Schmid, Fs Biezais 266. 

Ähnlich schon ZimmerAiL 5 („... wurde, wie auch ihr Name 
sagt, als Schwesterstrom aufgefasst“); in nachved. Mythologie ist die 
yn mit Yamas Zwillingsschwesler Yami identifiziert worden (~ Lex. 
yamunäbhrätar- = Yama). 



402 yayüti- - YA K1 

yayäti- m. Name eines allen Stammeshäuptlings und OpFerers 
(RV [10,63,1] +)\yayäü-vat wie bei/ (RV 1,31,17). - Unklar; 
zu YA 7 ? 

Für des jÄjrt/jf-/vfl»Y7/7/-Typus (AiGr II 2,292)?? 

yärhi Adv. wann, wann immer, zur Zeit wann, während (TS +; 
DelbrSynt 59lf.). - Ni., (nur Mth., Ko.), s. Tu 10429 (irrig 
AiGr III 444). - Zu yd-. 

Wohl erst indoar. Bildung des °/7u-Typus (s.o. 1 266, 320, 636). 

YAVX verbinden, Festhalten, anschirren (RV \yuvdti] +; sekundär 
AV + yauiiy vgl. J. Narten, Fs Kuiper 16, Joachim 139), Pcrf. 
yuyuve hat gebunden (RV 1,138,1); Aor. yamtam (RV 8,5,13; 
dazu [und zu anderem] Narten, Aor 212f.; vgl. noch Renou, 
EVP 16 [1967] 53); sam-yuta- zusammengefugt (AV +), ä-yüyä 

an sich ziehend (RV [u.a., AiGr II 2,783]); Int. yoyuve,yöyu- 

väna-, Desid. yüyüsa0 (RV); ni-yüt- f. Gespann, Zuwendung, 
Gabe (RV +; s. GeRV I 369, ad 14b) [u.a.; s.u.]. - Mi., nu., 
dard., ni., pä. sam-yuta- fjoined’ u.a. (s.u.); Tu S. 605b (s.v. 
YU{). - lir., vgl. jav. rämaniuua Ruhe verleihend (= *°ni-juua), 

afsma-niiuuq etwa: das Dichtwerk anspannend (s. Hoflm- 
Narten 48 Anm. 45, mit Lit.; PanainoTi I 102; vgl. ferner Mh, 
ZNdA 16, IIumbElfSkj, Gä II 245), buddh. sogd. yw’nk Ver¬ 
bindung, Gelenk, u.a. (s. Gersh, Gramm 35 [§220J]; KEWA 
Ul 29, Kel, Verbe 18 Anm. 18). - Idg. *ieu Verbinden’, vgl. 
lit. jäuti, jaüli vermischen, durcheinandermengen, lett. jütis 

Gelenkstelle, Scheideweg, u.a. 

S. die Lit. in KEWA III 29, Karulis I 365; idg. *ieu wohl erweitert 
in Veu-g (~ YOJ), Kli, AltarmVerbum 184. - Sonderbedeutungen 
wie sam +yav fin sich aufnehmen — verzehren’ (RV 6,47,14 apögä... 
yuvase sam ... u.a., vgl. a§kun yü- "essen’ usw., waxiymv- "essen’, Tu 
10507) bzw. yav "umrühren, einrüliren’ (s. W. Neisser, ZU 3 [1925] 
188 = KS 260), AV -l- ä-ydvana- n. 'Rührlöffel’ erweisen schwerlich 
ein eigenes *jeu Vermengen, anrühren, bei der Speisebereitung 
b essen?]’ (gegen Pok 507, Fraenkel 191b, Bai, Dict 112b). Keine 
Sonderwurzel ('sich bewegen’) auch in RV 6,6,7yuvasva, das 'schenke, 
gib!’ bedeuten dürfte (~ ni-yüh, jav. ni-juua); s. GeRV II 99 (ad 7d), 
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Renou, EVP 13 (1964) 127, Kral 10 (1965) lülbf. (anderes in KE WA 
III 19). - Über die Problematik einer Ursprungsgleichheit mit YA V2 

s.d. 
Niehl hierher angebliches yü- 'Gefährte' (Käjh, MS +), s. viel¬ 

mehr Schi, Wn 38. - Fern bleiben auch RV yinhd- Herde’, °yüri- 

'Weidung', s.o. I 481. - Zu YAV1 gehören wohl die Bezeichnungen 
hoher Zahlen RV + avuta- n. '10.000’ („nicht gebunden, unbegrenzt“, 
s. AiGr III 377?), Kälh + niyuta- n. f 100.000’ (pä. nahulo- u.a., Tu 
7255; auf tiiyiii- 'Vielgcspann’ beruhend, AiGr, a.a.O.?) und AVP + 
prayuta- n. 'Million’ {pra- „steigernd“, AiGr III 378?). - S. ferner 
nivi-^yüpa-. 

YAV1 fernhaUen, von sich fernhalten, abwehren, abwenden, ver¬ 
scheuchen (RV \yuyoti) +, RV +yucchati weicht, hält sich fern, 
RV 5,31,1 vyünoti — vi-yunoti treibt auseinander; Joachim 
140f., mit reicher Lit.; T. Goto, IIJ 31 [1988] 3I5f.); Aor. 
yävls, yaustam, yausur (RV), yausam, yausma (Sarhh), Konj. 
yosat (RV), usw. (Narlen, Aor 213 ff.); P.P.P. (RVyuta- 

dvesas- dessen Feinde verscheucht sind, RV + vi-yuta- ge¬ 
trennt, u.a.),yötavezu wehren,yötavdifernzuhalten (RV); Int. 

yöyuvant- abweisend (RV +), Kaus.yävay°1yavay° fernhalten, 

abwehren (RV +; s. Jamison, -dya- 174f., Goto, a.a.O.); dveso- 

yut- Feinde verscheuchend (RV), dveso-ydvana- dss. (MS), 

pra-yuti- f. Fahrlässigkeit (RV 10,37,12), dprayutvan- achtsam, 
nicht nachlässig (RV 6,48,10 [s.u.]), pra-yotdr- m. Verscheu¬ 

che^ Abwehrer, Ablenker (RV 7,86,6),yüyuvi- verscheuchend 
(RV 5,50,3). - Mi., nu., ni., pkt. juaya- 'separate’, u.a. (Tu 
S. 605b, s.v. YU2). - Iir.Jav. +viiüta- entfernt (= ved. viyuta-, 

HumbElf, Erb 60, Schi, Spr 34 [1988-1990] 427), ferner jav. 

yütö Adv, getrennt (Vd 5,55f.; s. C. Salemann, GlrPh I 1,319, 

Scheft, ZDMG 57 [1903] 124, Bthl, ZAirWb 215f., KEWA III 
22), mp.fudäg, np.fudä gesondert, verschieden (s. Salemann, 

a.a.O., HornNeupEt 94, GlrPh I 2,161; anders Nyb, ManP II 
227b. - Gegen jav. 0iiusa° = ved. yüccha0 s. Kel, Verbe 18,25, 
mit Lit.). 

Von YA V1 'verbinden’ ist YAV2 im synchronen System des Ved. 
sicherlich verschieden (Abweichung in den Präsensbildungen u. dgl.; 
s. Kui, IIJ 5 [1961] 59f.). Den Vorschlag, YAV2 aus YAV1 herzu- 

\ 
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leilen und die Bedeutung 'trennen’ in der Verbindung mit Prävcrbicn 
entstanden sein zu lassen (s. die Lit. in KEWA 111 22, LainbAdj 293 
und Anm. 10; L. J. Herman, KZ .97 [1984] 204), mag man auf die prä¬ 
historische Zeit beziehen(?). Doch hat dies wenig Erkenntniswert; 
auch ist davor zu warnen, aus dem bisherigen Fehlen eines glaub¬ 
haften idg. Etymons für iir. *jau 'trennen’ (s. KEWA, a.a.O.) „e silen- 
tiort auf sekundären, erst iir. Ursprung dieser Verbalsippe zu schlie¬ 
ßen. 

Hierher RV + aprayucchant- 'achtsam, nicht fahrlässig', RV 7,100,2 
aprayula- 'unablässig' sowie °yutvan- (s.o.), aber auch RV äpräyu- 

'unablässig, eifrig' (einmal sekundär °yus-, RV 1,127,5), vgl. AiGr 
II 2,43,479, Hl 131, 196, 291. - Ved. npräyu- nicht zu gr. 7ipaü<; sanft' 
(s. Frisk H 588; vgl. o. II 182, mit weiterer Lit.). 

S. YOP, vyö/rtan-. 

yäva- m. Getreide, Korn, Feldfrucht, Gerste (RV +)\yävamant- 

m. Getreidebauer, n. Fülle von Getreide (RV),yavayii- nach 

Korn verlangend (RV 8,78,9), yaväsir- eine Zumischung von 

Korn habend (vom Soma; RV [vgl. ZimmerAiL 279]); s. auch 

unten. - Mi., nu., dard., ni., pä. yava- m. Gerste, usw. (Tu 

10431 [mit Verweisen]; TuAdd 10431, 10434[ab]). - Iir., jav. 

yauua- m. Getreide, mp. np./mv, paräci zö Gerste, oss. iron 

jeew Hirse, usw. (Abaev I 564). - Idg. *jeuo-y heth. /eya-/ n. 

(NomAkkSg <c-ua-an>, <e-u-ya-an>) eine Feldfrucht, wohl 
Gerste (Puhvel II 321, mit Lit.), lit. jävas Getreidepflanze, 

javaf Getreide, gr. Ceiai f Plur. Spelt, Dinkel, u.a. 

Vgl. die Lit. in KEWA 111 10, dazu Frisk III 98; s. IC 25a, Nr. 
352. Aus einer idg. Quelle entlehnt finn.-ugr. = flnn.-perm. *je\vä 

'Getreide', s. Redei, Sprachk 50f., KoivEvidenz 29,86 (mit weiterer 
Lit.), Katz, Habilschr 265, - Über ved. ydvam ... kars ~ jav. yao- 

karsti- (u.a.) s.o. I 319, mit Lit. 
RV + yavasa- n. Weide, Futter, grasreiche Wiese, dem Weiden 

des Viehs dienendes Gras (dazu mi., nu., dard. und ni. Forlsctzer, 
Tu 10436; iir., jav. yauuarjha- n. Weide), oft mit y° verbunden (AiGr 
II 2,923; P. W. Brosman, Jr., KZ 93 [1979] 60, B. Forssman, Fs 
Hoenigswald 118 (s.o. I 481J), gehört eher zu *(H)yavas- 'Weide', 
*(I1)yüti- 'Weidung' in äyavasa-, süy° usw., s. gävyüti- (o. I 481). 

Einy'-Kompositum wird gemeinhin in Sarhh + yavägti- f. 'eine 
Brühe aus Milch und Reiskörnern', pä. yägu- f. 'ricc-gruet', or.jäu 

'overboiled ricc’ u.a. (Tu 10438) gesucht; s. die Lit. in KEWA III 10. 
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Zweifel bei HofTYn, MSS 21 (1967) 19f. Anm. 7 = HofTmA 480 
Anm, 7 (yava° vielmehr 'Einrührung1, vgl. VA K1). 

Für VdhSü mrda- ('reife Gerste1?) ist wohl yava- zu korrigieren; 
Cal, AcOr 6 (1928) 170 = KS 470. 

yaväsa-, s. yeväsa-. 

yävistha-, s. yüvan-. 

yavya- f. Strom, Kanal (RV [1,167,4 und 1,173,12 nyä (*°viyä), 

HofFm, Inj 196 Anin. 170 (s.u.); 8,98,8 °v(i)yabhih durch 
Bäche, durch Kanäle, G. Buddruss, KZ 77 (1961) 242, GSoInd 
139])\yavyävatl- f. Name eines Flusses (RV 6,27,6, PB 25,7,2; 
sicherlich „Stromreiche“). - Nu., dard., Ia., askun jw, kho. zoi 

(< *yaviyä-) 'irrigation channcI’, u.a. (Tu 10442, Buddruss, 
a.a.O.). - Iir., ap.yauviyä- f. Kanal, mp. np.jd(y) Strom, Kanal, 
paräcT zTTivulet’ (MorgliFL I 304a). 

'Strom, Bach1 sicher in RV 8,98,8; für die anderen Belege liegen 
auch abweichende Auffassungen vor, s. AiGr 11 2,833, KEWA Ul 
11, Renou, EVP 10 (1962) 72. Mit UofTm, a.a.O. ist jedoch hier eben¬ 
falls mit 'Strom1 auszukommen (s. Buddruss, [GSolnd] a.a.O ). 

Es gibt keinen befriedigenden Anschluß an verbale Wortsippen 
bzw. an außer-iir. Material. S. die Lit. in KEWA, a.a.O.; oben 1 103. 

YASy s.u. yäsas 

yäsas- n. Ansehen, Ruhm (RV +), svä-yasas- eigenes Ansehen 
habend, von sich aus angesehen (RV +), manusya-yasasä- 

n. Menschenruhm, °sin- Menschenruhm besitzend (TS), 

yäsasvant- ruhmreich, Ruhm bringend (RV +), yasasvin- 

(Superl. °vi-tama-) ruhmvoll (AV +; s. AiGr II 2,918)yyasasyu- 

nach Ruhm strebend (AV); yasäs- ruhmvoll, angesehen, her¬ 
vorragend (RV +). - Mi., ni., pa. yasa(s)- n. Ruhm, u.a. (Tu 
10443 [mit Verweisen]; TuAdd 588,10443). - Iir., aav.yasö.xfian 

sie berühmen (Y 51,4, Kel-Pir II 291; < *jacas-ja- [~ ved. 
yasasyii-], Bee, Gramm 190, HofTm-Nartcn 53),jav.yasö.banta- 

in würdiger Weise dargebracht (~ ep.yaso-bhrt- Ruhm brin¬ 

gend). 
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Nach Wrb (mündl.) zu 7 S (idg. wohl *h7ejkr, o. I 207), mit durch 
-s bedingtem Schwebeablaut (also y° < Vijeks, Vi2ik-es-). - Erwä¬ 
gungen eines Verbs YAS 'angesehen sein’ bei M. Witzcl, WZKS 
24 (1980) 42 f. Anm. 68. 

Referat unglaubhafter Verbindungen mit außer-iir. Sprachgut in 
KEWA III 12,783 und bei Nowicki 95, Frisk III 24, Bee, 1F 93 (1988) 
32. - Ohne Überzeugungskraft bleiben auch die Annahmen von 
tvflj ~ YAJ2 (o. II 393) und von JAV *yasas- (dagegen KEWA III 
12, mit Lit.). 

yästar-, yastar-, s. YAJ. 

yasfi- f. Stab, Keule, Stock (SB H ). - Mi., ni., pä. yaffhi- f. Stab, 
usw. (Tu 10444 [mit VerweisenJ;TuAdcl 10444; s.u.).-lir., vgl. 
wohl jav. °yaxsti~ Zweig (in Ori°, pancahapta", nauua0 'drei 
[usw.] Zweige’ ni. Plur.; für *yasti-, Bthl, Wb. 1236, Kel, 
CompLI 40). 

Weiteres ist nicht gesichert (s. Licbcrt 196, KEWA III 12f.); Fort- 
selzer von Vasti- 'Stock’ (Tu[AddJ 10991; mit Entlehnungen in iran. 
Sprachen, s. Bai, Dict 371a) erklären sich durch Kontamination 

lakuta-) und sind ohne Werl für die idg. Ausgangsform (vgl. 
KEWA, a.a.O.). - Eine Vermutung von IAV *yasti- bei Mh, 1IJ 7 
(1963-64) 209 Anm. 4. 

YAS sieden, heiß werden (RV. 7,104,2 yayastu\ redupl.-themat. 
yes-a- ab RV 3,53,22yesant-i- f. [Goto 109]; AV +ydsyan; Joa¬ 
chim 137f.); pra-yasta- heiß gemacht, siedend (RV +); s. auch 
unten. - Iir., jav. yaesiiantim AkkSg f. siedend (u.a.; Kel, 
Verbe 194), khot.» flo boif, buddh. sogd. ßyysntk 'boiling’, 

yaghnöbl es- sieden, u.a. (Emm, SGS 36, mit Lit.; Bai, Dict 
lila; S-W bei SuIIymnCycIes 32 und Anm. 82,86; s.u.). - 

Idg. *jes (s.u.), gr. (cü) walle, siede, koche, &oxö<; gesotten, 
siedend, heiß, ahd Jesan gären, schäumen, toch. Ayäs-, Byäs- 

sieden, erregt sein; u.a. 

Vgl. die Lit. in KEWA 111 13; die Reduplikation iir. *ja-js (yes°, 
jav. yaesn usw.) weist auf idg. *je-js/*ies ohne Laryngalanlaut, gegen¬ 
über iir. *///-////'(> ved. //"), idg. *Uiay (YAJ)\ vcd. y- = gr. (- ist 
somit auf idg. */-, vcd. y- = gr. /h-/ (z. li. yaf = ay°) auf *///- zuriiek- 
/utühren (Schi, unpuhl. Vortrag), S. dazu noch o. II 390, 391, 393. - 
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Über den semantischen Umfang von *jes (~ auch 'zischen', 'sich 
erhitzen, ermüden, sich anstrengen') s. Wüst, ApSt 233fT., 251 ff., 
mit reicher Lit. (a.a.O. zum Anschluß von ap.yäu°, wenn 'zischend, 
siedend*); hierher YV ud-yäsa- m. Anstrengung, Bemühung (~ Tu 
2050), YV samyäsä- m. Anstrengung (Fragliches in Tu 12985), u.a. 
(Wüst, a.a.O. 240f), ferner TS + nir-ydsd- m. Ausschwitzung der 
Bäume, Baumharz. Zu weiteren (fraglichen bzw. abzulehncnden) 
Anschlüssen s.o. I 104, 200, 201, U 309 [s. auch Thi, Fs Schneider 
336]; hierher der Eigenname yaska- (Kä(h 4 ; Patron. yaskd-y Br 4-), 
AiGr II 2,534? 

yahü-, yahvi-, yahvä-,ycihvdri-: rigved. Epitheta von Gewässern; 
auch des Sohnes (der Kraft, KV 8,60,13 u.a.), der Mütter (RV 
1,142,7); wohl 'jugendkräftig, jugendfrisch’ (s. die Lit. in 
KEWA III 14; Lüders, Varupa 63 lf. und Anm. 5). - Dard., 
kho. zau Sohn (AiGr, IG 63, Morg, Fs Belvalkar 97 — ID 272, 

Tu 10446). - Iir., aav. yazu- jugendlich, jung, jüngst (Y 31,8; 
yezuul [dugddrqm] Y 53,3), jav. yazu- jüngst (puOra-). 

Hierher nach W. P. Schmid, Gs Henning 382 (s. auch Fs Otten II 
313 und Anm. 35) der Flußname Jagst (alt Jagesa), idg. *jaghesn 
neben *jaghu- (zu Naigh yahas- n. 'Wasser* s. Nowicki 95f, mit Lit.); 
vgl. RV yahvdtlr äpah, nadydh ... yahvih usw. (Schmid, a.a.O.). - 
Zu weiteren, ganz unglaubhaften Anschlüssen (~ nhd. jagen) s. die 
Lit. in KEWA 111 14. - Eine Erweiterung *fije-gh-u- zu *h2ej (*hlöju- 
Vtjetts, s. äyu-/yüvan-, o. I 172) erwägt Lubotsky, System 45. 

YAl fahren, dahinziehen, sich bewegen (RV [yäti, äyät, yant- 

usw.] +), Perf. yaydu (RV 4-); Aor. ayäsam, ayäsisam u.a. 
(RV +; Narten, Aor 209fT.);yata- fahrend, ausfahrend (RV 4-), 

yätave um zu fahren, zur Fahrt (RV 4-);yayi-9 °yi- eilend, lau¬ 
fend (RV), pra-yä- f. Anlauf, Vordringen, Heereszug (RV 
3,29,15),y<7/tfr- m. Fahrer (RV), dirgha-yäthä- m. langgestreckte 
Bahn (RV), yäna- n. Fahrt (RV [4,43,6] +), yäma- in. Fahrt, 
Zug (RV 4-),yänwn- n. Lauf, Fahrt (RV +),yäyävard- umher¬ 
ziehend, m. Nomade (YV +),yestha- am schnellsten fahrend 
(RV); u.a. ($. auch unten). - Mi., nu., dard., ni., pä. yäyati 

Fährt, yäna- n. Fahrzeug, usw. (Tu S. 6ü4a, s.v. YÄ; TuAdd 
1288, 2052f., 10452, 10456). - Iir.? (S. u.). - Idg. *(U)jch2 
(wohl *hj-eh2 ~ *h\ci, A K1), vgl. lit Jöti, lett.yY?/ reiten, fahren, 
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toch. Ayä- gehen, fahren, lat. iänus m. Durchgang, Torbogen; 
u.a. 

S. Fraenkel 195a, KEWA III 16 (mit weiterer Lit.), Lubotsky, 
System 89, Karulis 1350f.; zur Frage weiterer Anschlüsse vgl. Puhvel 
II 334f., Lehmann 203af., Lincleman, Introd 52 Anm. 35, J. E. Ras- 
mussen, CWPL 1 (1990/91) 93af. 

Hierher RV + fyate "eilt* (s. die Lit. o. I 102, 103)? - Über RV 
yu- 'fahrend* vgl. Schi, Wn 38, mit Lit. - Nach R, Geib, KZ 89 (1976) 
209 Anm. 28 gehört AV 12,2,16 anya- als „nicht (ins Grab) nieder¬ 
fahrend" (*p-ni-j[h]-o-, d.i. *°ni-hii-h2-o-) zu Y°, - S. auch u. YÄ2. 

Unsicher sind iran. Formen, die mit YÄ1 vergleichbar sein sollen 
(doch s. YÄ2). Der Ansatz jav. gehen, ...gehend" (Bthl, 
Wb. 1282) beruht auf zweifelhaften Belegstellen (s. Waag 81, Kel, 
Verbe 101, PanainoTi 1120) bzw. auf fraglichen Interpretationen von 
°yay °iids° (Kel, NR 227); unklar ist auch der Wert von jav. vasäyäid- 
f, etwa 'Bewegungsfreiheit* (Y 12,3) gegenüber aav. vasä.iti- 'Freiheit, 
Wohlergehen* (Y 53,9 [o. I 102]); np.ß(y) Ort (s. KEWA III16, vgl. 
auch Hüb, PersStud 50) bleibt fern (= man. mp. <gy*g> u.a.; Ted, 
JAOS 85 [1965] 259b, Nyb, ManP II 83a), ebenso wohl paSto^i//r 
Gangart (< *jaunah nach Skj, CompLI 400, 404). - Überlegenswert 
bleibt aav.yäman- 'course* in Y tä^yä.mäng, s. Ins, Ga 286, Humb- 
ElfSkj, Gä 11 197 (anders Kel-Pir III 221). ’ 

YÄ2 bitten, anflehen (RV \yämi, yati\y RV + imahe wir bitten; 

W. P. Schmid, IF 62 [1956] 222ff, Joachim 138f.); Aor. dva 

yäsat soll Abbitte tun (RV 6,66,5),yäsislsthäs du mögest abbit- 

ten (RV 4,1,4\yäslsta möge bitten (RV 1,165,15) u.a. (Narten, 
Aor209fl); iyänä- angefleht (RV 8,50,5 [Goto 167], u.a.); Pass. 

iyate wird erbeten (RV; anders iyate 'eilt’, o. 1102,103, II408); 

ava-ya- f. Abbitte (RV, AV; Narten, a.a.O. 210 Anm. 632), 

ava-yäna- n. Abbitte (RV 1,185,8), yäman- n. Bitte (RV; s. 

KEWA III 17,784 [mit Lit.]; anders Wennerberg I 158), u.a. 

(vgl. Renou, EVP 9 [1961] 122). - lir., aav. jav.jw/i- (*yaH-ah-) 

n., wenn: "Bitte, Anliegen’ (Narten, YH 149ff. mit Lit., Kel-Pir 
II 293; anders HumbElfSkj, Gä II 121), aav. jav. ap. yäna- 

'Bitte, (erbetene) Gunst’ (s.o. II400, mit Lit.), aav. jav.yä-s-a- 

‘erbitten, verlangen, anflehen’ (Ins, Ga 116, Kel, Verbe 29, 
Bee, Gramm 166, Kel-Pir II 292), jav. auua-iiä- f. Abbüßung 
(Kel, NR 225 f.). - Vgl. toch. B yäsk- betteln (s. Schmid, a.a.O. 
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227f. [Weiteres bei J. L. Garda-Ramön, MiscLingGrL71ff.]); 
vgl. YÄC. 

Von YÄ\ mit dem es v.a. in der älteren Lit. gleichgesctzt wird 
("bitten* < "*angehen’), ist YÄ2 auch durch synchrone Merkmale 
verschieden (s. Narten, Aor 210 Anm. 630, Joachim 138, Eich, 
BoppSymp 81 fl). 

[YÄ3 heftig angreifen, verletzen: vielleicht^) in einigen ved. 
Ableitungen, so in RV 1,32,14 yätär- "Rächer* (Kui, IIJ 15 
[1973] 183, mit Lit.), Ith f. "Not* ("^Verletzung*, s.o. I 204?), 
inä- "gewaltig’ (o. I 191), schwerlich auch in a-yas(ya)- (s.o. 
I 104). 

Bei Kui, a.a.O. 183 ff zu weiteren Anschlußvorschlägen, z.B. 
yätü- (~ yävan-). Ob wirklich eine von YÄ1 ursprungsverschiedene 
Wurzel vorliegt (s. die Überlegungen bei Bur, Skr 147, Puhvel 11 
366)? RV rna-ya-y ‘yavan- 'Schuldverfolger’ (und TS °yat, wohl durch 
Anschluß an yätäy° '[Schuld] eintreiben’ [YA 7], AiGr II 2,27, o. I 
254; anders L. Renou, Krat 10 [1965] 101a, doch s. EVP 10 [1962] 
69, 15 [1966] 54) sind nach Kui, a.a.O. 183 nicht zu yätär- usw. zu 
stellen (noch anders Ins, Ga 164, s. Narten, YH 150f)]. 

YÄC bitten, anflehen (RV [yäcante.yäcämi.yäcant- u.a.] +), Perf. 
yayäce (Br +); Aor. yäcisat, °sämahe (RV), ayäcista (MS +; 
Narten, Aor 212), Fut. yäcisy0 (Br +); yäcitä- erbeten (AV +), 
yacitum zu bitten (AV +), Kaus. yäcäy0 (AV +); yäcnä- m. 
Bitte, Heischen (AV +), yäcnä- f. dss. (TS +; Schreibung vor¬ 
wiegend °chy\ s. Wack, KZ 46 [1914] 271f. = KS 289f, AiGr 
II 2,360, 732, 733). - Mi., dard., ni., pä. yäcati bittet, u.a. (Tu 
S. 604a, s.v. YÄC; TuAdd 1287,1287a). - Offenkundig Erwei¬ 

terung von YÄ2. 

Anders Kui, IIJ 4 (1960) 243ff, 258ff, KEWA III 14f. (idg. *jek 
"[feierlich] sprechen* [s. auch o. II 392]); aber weder die Vermutung 
bei Kui, a.a.O., in aia. Texten sei noch 'feierlich aussagen* nachweis¬ 
bar, noch seine Verbindung mit jav. viiäxana- können überzeugen 
(s. L. Renou, Krat 10 [1965] 101b, Goto 255). - Aav. yecä (Y 30,1; 
51,2), in älterer Lit. mit YÄC zusammengestellt (s. HofTm, Gs Nyberg 
I 387 = HoffmA 646), bleibt fern (HofTm, a.a.O. 387ff. - 646ff.; Ins, 
Ga 162, Bee, Gramm 31, 49, HumbElfSkj, Gä II 46f.). 
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yajnavalkya- m. Name eines berühmten alten Weisen (SB +). - 
Vjrddhi-Bildung eines milyajnä- zusammengesetzten Namen- 
Kompositums. 

Das Hinterglied beruht mit Wahrscheinlichkeit auf *°valka— 
värcasvgl. RV 3,8,3 = 3,24,1 värco dhä yajndvähase; Wack, KZ 
46 (1914) 271 = KS 289. - Abweichendes in KEWA III 15. 

yat soweit wie, solange als, sofern als (RV); seit (AV). - Zu yd-. 

Wohl zwei verschiedene Ableitungen: RV yat 'soweit wie’ aus 
*Hjeh2pt- 'wie groß’ (~ *Hjeh2-ypt-, s. yavant-)] dazu ap. yätä bis, 
während, solange wie (s. Kli, MSS 30 [1972] 108 Anm. 6, Narten, 
YH 120, HumbElfSkj, Gä II 119). - AV yät 'seif hingegen alter 
adverbialer Ablativ, dazu aav. yät fseif (Narten, YH 166, mit Lit.; 
HumbElfSkj, a.a.O. 79,123); pkt. ja (Pischel, Gramm 303, AiGr, 
IG 12). 

Ohne direkten Erbzusammenhang mit KV yat dann gr. cb<; (dor. w) 
‘wie, soweit’ (Instr.-Abl. von s. Frisk II 1152, III191, mit Lit. 

yätär-y s.u. YÄ*. 

yätar- f, Frau des Bruders des Gatten (AVP +; Eich-K, MSS 34 
[1976] 25ff.). - Mi., nu., dard., ni., pkt. jäuyä- f. Frau des 
jüngeren Bruders des Gatten, usw. (Tu 10453 f.). - Iir., pa§to 
yor Frau des Bruders des Gatten, np.yäri, tehrani jari (*ya0r-i-\ 

isfahani yäd dss., u.a. (s. Morg, NTS 5 [1932] 19 = ID 130, 
G. Schmidt, KZ 87 [1973] 40 Anm. 36, Skj, CompLI 406, 
A. Tafazzoli, Fs MacKenzie 209). - Idg. *Hjph2ter-, in para- 
digmatischer Ablaut-Variation mit *Hienh2ter- (vgl. gr. inschr. 
evcmip [hom. Flur. eivdTepci; (Akz.? Vgl. Chantraine 323a)], 
altlit. jente, serb.-ksl. jetry Frau des Mannesbruders, lat. iani- 

trices Ehefrauen von Brüdern); s. die Lit. bei Frisk I 464, III 
83, KEWA III 16,784, Szem, Var 77,92 und Anm. 363-367, 
VWind, Fs Knobloch 488f., G. Neumann, Glo 65 (1987) 33ff, 
Mh, LI 122 Anm. 105, Lindeman, Introd 31, Schrijver, Refl 

107, 490. 

Versuch einer Analyse von idg. */Hi(e)n-h2ter-/ bei A. L. Sihler, 
LarTheor 558f. (anders Szem, a.a.O.; R. Normier, IF 85 [1980(81)] 
49 Anm. 25). 
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yätü- m. Zauberei, Hexerei, Spuk; Plur. eine Art zauberkundiger 
Dämonen (RV +), yätu-dhäna- m. Zauberer (RV +; s. Wüst, 
ApSt 177), yätu-hän- Zauberei vernichtend (AV); yätu-mänt- 

Zauberei treibend, zaubernd (RV)> yätumävant- dss. (RV; s. 

AiGr II 2,775,893, KEWAIII17). - Iir., jav.yätu- f. Zauberei, 

m. Zauberer (H. Fischer - R.-P. Ritter, MSS 52 [1991] 10), 
yätuyniia- Töten durch Zauberei, yätumant- Zauberei trei¬ 
bend, ap. <yatuu-> wohl Zauberei, Behexung, Verfluchung 
(s. die Lit. bei Schm, Krat 25 [1980(81)] 37), Christi, sogd.y'ftv«? 
Zauberer (Gersh, Gramm 148), mp jadüg, np.jadü Zauberer, 
Hexen 

Vielleicht zeigt die RV-Stelle 7,1,5 nayämyävä tärati yätumävän, 
daÜyävart- etwa Angreifer' bedeutet und daß demyävan- Zauber¬ 
kraft zugeschrieben wird; iir. *iätu- sei dann nach Kui, IIJ 15 (1973) 
183f. zusammen mit ya-van- zu YÄ3(?) zu stellen (s. auch Lubotsky, 
System 47). Andere ziehen yätü- als /Beschwörung, ^Beschworener“ 
zu YA2 oder gar (wegen air. äth 'Furt' < *jätu-\ Furten als Sitz spuk¬ 
hafter Geister) zu YÄl; s. die Lit. in KEWA III 17; G. T. Rikov, fit 
1982,149f. - Oss. (i)dauuceg (KEWA, a.a.O.) bleibt fern; s. o. II 397. 

YÄD vielleicht: sich vereinen, Zusammengehen, eins werden 
(RV \yadamäna-, s. Goto 255 f.]); dazu wohlyäduri- (RV 1,126, 
6), wenn etwa *(im Koitus) umklammernd’ (s. AiGr II 2,487), 
yädas- (VS = TB), wenn 'Wollust, Lustvereinigung’ (s. No- 
wicki 96). - Unklar. 

Fragliches bei Bai, Dict 84b; ap. °yädi- bleibt (gegen W. B. Hen¬ 
ning, JRAS 1944, 134 Anm. 3 = SelP II 140 Anm. 3) fern (Wüst, 
ApSt 157 Anm. [191, mit Lit.). - Zu yaduri- s. noch Kui, Fs Kirfel 
179, 180. 

*yär- 'Jahr’, s.u. paryäririi-, o. II 98f. 

yävattmütäm, s. KNA V\ o. I 406. 

yävant- Adj. wie groß, wie weit reichend, wie viel (RV +). - 

Mi., dard., ni., pä, yävant- wie viel, usw. (Tu[AddJ 10474, Tu 
10473,10475). - Iir., aav. jav. yauuat so viel wie, so weit (s.u.), 
jav. yauuant- wie groß, wie viel, ap. yävä solange als (s. ApH 
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156, mit Lit.). - Idg. *Hje-h2-uent- (zu yd-, vgl. tävant- : fd-, 
o. I 644); vgl. gr. eox; (ep. Tjot;, äol. &o<;) 'so lange als, bis’. 

S. Frisk 1606, III98, Chanlraine 395b, KEWAIII18, G. Schmidt, 
Fs Thomas 60 und Anm. 16, 63, N. Oettinger, Fs Olten II 286 (gr. 
eg><; usw. < Vlje-hj-jAps, mit SuppletivsufFix *-uos- neben yent 
mit dem adverbiellen NomAkkSg ved. yävat somit vereinbar). - 
Neben *Hjeh2yent-/°upt- idg. *Hieh2-yt>yät, o. II 410; zu letzterem 
vielleicht Y 35,7 yä.(3 isämaide neben der sicheren iir. yavat-Tzx\- 
figur RV yävad tse ~ aav. yauuat isäi 'so weit ich kann* (o. 1207, mit 
Lit.; HumbElfSkj, Gä II 22,119* Kel-Pir III 22). - Vgl. ved. yavant- 
kiyant- ca ~ jav. yauuat cuuat ca, Cal, KZ 31 (1892) 264 f., AiGr 
III 572. 

yäsu- vielleicht 'Same, Samenerguß’, nur in RV 1,126,6 °ünäm, 
RV 10,155,4 budbudd-y0 (o. II 228), RV 10,86,6 su-yasu-tarä- 

etwa "die schöneren Samenerguß gewährt’ und in AV 8,6,15 
a-yäsü- 'begattungsunfähig’ ('ohne Samen’?). - Nicht klar. 

Nach D. Q. Adams, TIES 3 (1989) 8ff, zu idg. *iefc 'drücken, 
pressen’, vgl. toch. AB yäks- 'umschlingen, umklammem’ (und 
YAKS, o. II 391??). - Wilde Kombinationen bei Bai, Dict 84b. - S. 
auch V. Pisani, Paid 20 (1965) 328. 

yäskäs.u. YASy o. II 407. 

YU, s. YAV1'2. 

yü- 'fahrend*, s.u. YÄ*, o. II 408. - Über angebliches yü- 'Ge¬ 
fährte* s.u. YAV1, o. II 403. - yü- (yüs-) in RV 8,18,13 (riri- 
slsta yür j°) ist offenbar Ablautform zu äyu(s)- 'Leben* (o. I 
171f.; ~ RV 1,89,9 ririsatäyur g°); vgl. AiGr II l2 Nachtr 14 

und die Lit. in KEWA UI 24f. 

yugä- n. Joch, Gespann; Generation, Geschlecht, Stamm (RV +); 
pra-uga- n. Vorderteil der Wagendeichsel (*pra-yu°, s.u.; 
SparreboomChar 123, mit Lit),yuga-samyd- n. Joch und Zap¬ 

fen (SB), yuga-säram zugleich mit (Käfh = MS; Wack, KZ 67 
[1942] 174 = KS 390). - Mi., nu., dard., ni., pä.yuga- n. Joch, 
Paar, usw. (Tu 10482 [mit Verweisen]; TuAdd 10482f., 10494a).- 
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Iir., jav. yuiiö.sami NomDu Joch und Jochhölzer (Vd 14,10; 
für *yugö.s° [~ vtd. yuga-samyd-], H. Reichelt, WuS 12 [1929] 
288, s. HofFm-Narten 72 Anm. 123, A, Koch, AcPraeh 24 

[1992] 66b, 70b), mp. np. fuy Joch, äughni yuy dss, yidgha 

fräiyo Band zum Festmachen des Joches (~ *prä-yuga-, ved. 

prä‘U°), u.a. (Morg, Shughni 71a, 105b; s. Bai, Diel 161b). - 
Idg. *iugö- n. 'Joch’, heth. juga- n, (<i-ü-kän), <i-ü-ga-an> u.a.), 
gr. {uyöv n., lat. iugum n., as. juk, ahd.joh u.a., aksl. igo n. 

\Joch’; s. YOJ. 

Vgl. die Lit. in KEWA III 19, Frisk I 615, Puhvel II 496, 498f., 
Lehmann 212b; zum Lautlichen s.o. II 406. 

YVJ7 s. YOJ. - YUDH, s. YODH. - YUP, s. YOP. 

yuyöti (yucch°, yuno°)t s. YA V2\ yuvati, s. YA V1. 

yüvan- Adj. jung, jugendlich, m. Jüngling, junger Held, jugend¬ 

licher Gott (RV \yüvä, yüvänam, yüne7 yünas usw.] +; RV 

[1,111,1; 10,39,i]yüvat AkkSg n. Tür *yuva [AiGr III278, Bee, 

Origins 11]), fern, yuvati- (RV +); Superl. yävistha- jüngst, 

jüngstgeboren (RV +);yuvanyü- jugendlich, jugendfrisch (RV 
5,42,I5);^dMVflnö- n. Jugend, Jugendblüte (AV [?], ep. +; AiGr 
II 2,135). - Mi., dard., ni., pä. yuväna- jung, yobbana- n. Ju¬ 
gend, usw. (Tu 10508 [mit Verweisen]). - lir., jav. yauua m. 
Jüngling (Y 9,10; HofTm, MSS 6 [1955] 40 - HofTmA 383), 
AkkSg yuuänam, GenPl yünqm u.a., yöista- jüngster (— ved. 
yävistha-, Kel, CompLI 34), khot. jvaa- (Plur. jvä) jung, mp. 
juwärty parth. yw7i, np. fawän jung, Jüngling, oss. weenyg/ 

iwonug 'iuvencus’, arm. yavanakyyovanakTierjungeSy 

u.a. (s. Hoffm, a.a.O., Hinz, NÜ 275, Bai, Dict 113b, Abaev IV 
86, 87). - Idg. *hxieu-Hon-/Vi^iu-Hen-/'hjiu-Hn-, fern. *h-Ju- 

Hn-ti- (zu */*2iey° ~ *hnöiu- 'Lebenskraft’, o. I 172), vgl. lat. 
iuvenis junger Mann (s. Mh, LI 143 Anm. 186, mit Lit.), got. 
jund- f. (DatSg jund-ai) Jugend (*hrfuHntiHofTmA 383 Anm. 
[13]), lit. jäunaSy aksl. junb jung (*h^ieuHn-o-y s. Darms 430, 
mit Lit.); zu Weiterem vgl. yuvasä-. - KEWA III 23f., 784, 
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Darms, a.a.O., Pet, Lar 188 Anm. 143, Mh, LI, a.a.O. und 166 
Anm. 284, Lehmann 212af., Rasmussen, Morphophon 114f., 
Schrijver, Refl 150, 321f., mit Lit. 

Zeugnisse für IAV *yuvan-/*yün- (und [??1 *yavan-) sind nicht 
erweisbar; s. KEWA III 23, KammArier 71 Anm. 227. 

Hierher Kälh + yuvald- n. 'ein Metrum’ (AiGr II 2,863)? 

yuvam Personalpronomen der 2. Person Dual, fihr beide, ihr 
zwei’ (RV [NomDu °ämy AkkDu °amy DatDu °dbhyäm/ 

°äbhyäm u.a.] +; AiGr III 463ff.yyyuvd-dhita- von euch beiden 
aufgestellt (RV 6,67,9; AiGr III 436), yuvayü-, yuväyü- nach 
euch beiden verlangend (RV; RV-Kh °yant-y AiGr II 2,844), 
yuvaku- Adj. euch beiden gehörig (RV [auch GenDu °äkuy 

RV 1,17,4; 1,120,9]; vgl. AiGr III465,469, Schmidt, Pers 234 f., 
24 lf.), yuvä-datta- von euch beiden gegeben, yuvä-nlta- von 
euch beiden gebracht, yuvä-yüj- von euch beiden angeschirrt 
(RV; AiGr III436,464)yyuvävant- euresgleichen (von zweien; 
RV 3,62,1). - Iir., jav. yauuäkBm euer beider (*yuu°y vgl. RV 
yuvaku). - Die iir. Dualform *iuu° hängt mit yüyäm 'ihr* 
zusammen; s.d. 

yuvasä- Adj. jung jugendlich, m. Jüngling (RV). - Idg. *hjiuHp- 

ko- (~yüvan-)y lat. iuvencus m. junger Stier, junger Mensch, 
air. öac jung, got. jugga-Iaups Jüngling, dhd.jung u.a. ‘jung’; 
HoffmA 383 Anm. [13], Lehmann 212f., D. A. Ringe, LarTheor 
418 Anm. 14, Schrijver, Refl 321. 

yüs-y s.u. yti-y o. II 412. 

yusmä- Stamm der obliquen Kasus des Personalpronomens der 
2. Person Plur. yüyam)y vgl. RV + yusmän euch, yusmät 

von euch, yusmakam euer, u.a. (AiGr III 467ff.; alt yusme 

[RV, AV; nicht mehr in ved. Prosa], in mehreren Kasusfunk¬ 
tionen [AiGr III 469]); yusmayänt- euch geltend, für euch 
bestimmt (RV 2,39,7), yusmaka- euch gehörig, euer (RV), 
yusmä-datta- von euch gegeben (RV), yusmavant- euch ahn- 
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lieh, wie ihr seiend (RV 2,29,4), u.a. - Mi., nu., dard., ni., pä. 
tumhe rihr’ usw. (/- vom Singular tva-[ [o. I 682f.j, Tu[Add] 

10511, HinMi 159; vgl. Ins, Spr 34 [1988-1990 (1991)] 141; 
s.u.!). - Iir., aav. yüsmaibiiä/xsmaibiiä euch, yüsmatjxsmal 

außer euchyyüsmäka-/xsmäka- euer, yusmäuuanu/xsmäuuant- 

wie ihr seiend, u.a. (s.u.), jav. yüsmaoiiö durch euch, etc.; 
man. sogd. ’sm'x, man. mp. ’sm’(h), np. sumä, oss. s(y)maxf 

sumax ihr; usw. (Bielmeier, Unters 219, Abaev III 129, mit 
Lit.). - Idg. *us(s)me (~ vasy vgl. *ns[sjme~ nasy o. I 152, II 

30), gr. äol. AkkPl öppe euch (dor. upe; sekundär NomPl äol. 
üppe<;, dor. upe<;, ion-att. üpEi<;); iir. *usma- ist mit *iu° (y üydm) 

zu ved. yusmaav. yüsma- kontaminiert worden. 

Unverändertes iir. *usmä- ist schwerlich im Mi. und Ni. bewahrt 
(s. KEWA III 24 [mit Lit.], Tu, a.a.O.); über *usmd- in aav. xsma- 
u.a. vgl. Hoffm, KZ 79 (1965) 254 = HolTmA 190, Kui, ZarL 191T, 
IIJ 34 (1991) 39ff., Bee, Gramm 96f. - S. Frisk II 963f, Schmidt, 
Pers 214ff.f Szem, Einführung3 226 (und 228 Anm. 7), 230 (und 232 
Anm. 12). 

yükä- f. Laus (Bau§S +). - Mi., nu., dard., ni., pkt Jüä- f. Laus, 
usw. (Tu 10512 [mit Verweisen]; TuAdd 10512). - Iir., Sughni 
(khufi) jug 'plant-louse’ (TuAdd, a.a.O.). - Mit Bildungen 
anderer idg. Sprachen wie ahd. lüs — nhd. Laus, kymr. Uau 

Läuse, lit. liüle Laus u.a. zu verbinden; die formalen Abwei¬ 
chungen (auch in pä. ükä- f., askun wü u.a.) erklären sich 
durch Sprachtabu. - S. die Lit. in KEWA III 25, 784 und bei 

Karulis II 459. 

yüttiä- n. Herde (RV +). - Mi., ni., pä. yütha- n. Herde, usw. 
(Tu[Add] 10516). - Zu gdv-yüti-y *(H)yavas-, idg. *HjeuH 'wei¬ 
den'; s.o. I 481. 

Dort nachzutragen: HoffmA (III [1992]) 860 Anm. 7. - Abwei¬ 
chendes bei Bai, Dict 464bf. 

yupa- m. Pfosten, Pfeiler; kleinerer Pfosten, an den Opfertiere 
gebunden wurden (RV +); asva-yüpd- m. der Pfosten, an 
den das Opferroß gebunden wurde, Roßpfosten (RV 1,162,6), 
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sthüra-yüpa-vdt einem festen Pfosten gleichend (RV 8,23,24; 
s. GeRV II330 Anm. 1). - P ä.yäpa- Opferpfosten, pkt Jüa- Pfo¬ 

sten. - Wohl zu YAV1; s. Ghosh, Formations 26, Kui, AcOr 

17 (1939) 20fF. (mit reicher Lit.), AiGr II 2,743, KEWAIII26. 

yüyäm ihr, NomPl des Personalpronomens der 2. Person (RV +); 

im Paradigma verbunden mityusma- und enklitischem vas. - 
Iir. (s.u.), aav. yüüm (enklit. yüs), jav. yüidm ihr; khot. uhu 

ihr (s. Emm, CompLI 214). - Idg. *iuHs (s.u.), gol jus, lit Jös, 

jüs ihr. 

Im Idg. ist wohl von *iuHs auszugehen (s. auch Rix, Gramm 178); 
dazu aav. yüs und (vielleicht mit pronominaler Sonder-Lautentwick- 
lung von *-VsV-zu -VzV- [bzw. (Pseudo-)Kompositionssandhi *yüs + 
am, Schi, mündl.])yüzäm, dessen aia. Entsprechung *yüzäm> *yüram 
nach vaydm zu yüydm umgeformt wurde (AiGr I 208, III 466, 
Schmidt, Pers 208f.; über einen ähnlichen Prozeß in der Vorstufe 
des Khot. s. Emm, a.a.O. 220). - Auf *iuH (ohne pluralisches *-.r?) 
beruht wohl die Dualform yuv-dm, o. II414; ähnliche Verdeutlichun¬ 
gen der Dualform in verwandten Sprachen, z.B. \it.jü-du "ihr zwei* 
(s. AiGr III 465; Schmidt, Pers 207). 

Unverwandt (oder nur auf sehr hypothetische Weise verbindbar, 
s. Szem, Einführung3 230,233 Anm. 15,16) sind vas und iir. *us-ma- 
(sekundär durch y° beeinflußt: vgl. yusmd-). 

yüs- n. Brühe, Fleischbrühe, Suppe (TS, Br NomAkkSgyüh,yüs°\ 

daneben Kasus von yüs-än- [nach ud-än- 'Wasser*, AiGr III 
316?] in RV 1,162,13 GenSgyt/j-p-or, TS LokSgy^d/i [AiGr 

III 317]; jünger yüs-ä- [KäthA, TS +; AiGr, a.a.O. und II 
2,179]). - Mi., nu., dard., ni,, pä. yüsa- m. Brühe, usw. (Tu 
10521, TuAdd 10521f.). - Iir.? Vgl. Bai, Dict 343a zu khot. 
yüs0 'soup, broth*. (S. auch Hüb, PersStud 50f., KEWA III 
26). - Idg. *iuHsvgl. lat. iüs n. Brühe, lit. jüse Fischsuppe, 
schlechte Suppe, serbokroat. jüha Suppe, u.a. 

Lit. und weiteres Material in KEWA, a.a.O.; s. ferner Schrijver, 
Refl 233, H. Seldeslachts, Gs Van Windekens 254 ff. 

Idg. *iuH-s- wird vielfach mit *ieu(H ?) 'verbinden ~ vermengen’ - 
vgl. ved. yav 'umrühren’, s.o. II 402 s.v. YAV1 - verknüpft; s. die 
Lit. bei WH I 734, Vasmer III 196, ferner Fraenkel 191b, 199b. - 
Zu beachten auch Darms 518 Anm. 37. 
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yeväsa- m. ein bestimmtes giftiges Insekt (AV); auch yavösfl- 

(AVP, s. Kui, Gop 189f.), eväsa- (MS[?]; vgl. Mittwede, Bern 

181 ft). - Unklar, 

S. die Lit. in KEWA III 11,783, Tikkanen 296; in Käth + yaväsa- 
(vgl. AiGr II 2,921) liegt nach Kui, a.a.O. keine Variante von ye°y 
sondern das Wort für „Mannapflanze, Alhagi maurorum“ (SuSryflva- 
saka- u.a.) Yor (s. auch Tu[AddJ 10440, KuiAryans 26). 

YESy s. YAS. 

yök (SB) = jyok, s.o. I 604, 

YOJ anschirren, anspannen, zusammenjochen, verbinden (RV 
\yundjmiyyunjdntiyyundktayyunkte u.a.] +), Perf. yuyuje,yuyujre 

u.a. (RV +); Aor. ayujiy ayuksata, yuksvä u.a. (RV +; Narten, 
Aor 215, Joachim 141), Fut. yoksyate (AV +); yuktd- ange¬ 
schirrt (RV +), yuktva angespannt habend (RV +), yuje Inf. 
(RV 8,41,6); Pass, yujyate (RV +); yuj- m. Jochgenosse, Ver¬ 

bündeter, u.a. (RV +; Schi, Wn 38ff), a-yuj- ungerade (Br +; 
Schi, a.a.O. 39), a-yujd- ohne Genossen, nicht seinesgleichen 
habend (RV [8,62,2] +), s. auch a-yog-ü-/a-yug-ü-> o. I 105; 
rta-yukti- f. das Zusammenschirren mit dem Rta (RV 10,61, 
10), yugmant- gerade, paarig (Samh +\yugmdn- (Br)y yugma- 

(Sü +) dss. (s. AiGr II 2,750,767), sva-yügvan- selbstgeschirrt 
(RV 9,111,1), yujya- verbunden, verbündet (RV +), yöktra- 

n. Strick, Strang (RV +),yöga- m. Anschirren, Zurüsten (RV +; 
jünger [seit TA] 'Aufmerksamkeit, Konzentration, Kontem¬ 
plation’ u.a., s. B. Oguibenine [°b6nine], IIJ 27 [1984] 85ff, 
BSL 79 [1984] 131 ff, Mylius), yögya- m. Zugtier (AV +; s. 
AiGr II 2,799),yogyä-f. Strang, Seil zum Anschirren; Anstren¬ 
gung, Leistung (RV [$. GeRV II 246, ad 4b]), yojana- n. Ge¬ 
spann, Wegstrecke, Wegmaß, u.a. (RV +); zuyugd- s. bes. - 
Mi., nu., dard., ni., pä. yunjati schirrt an, usw. (Tu S. 606b, 
s.v. YUJ; TuAdd 1294a, 10479f., 10494a, 10523, 10527af.). - 
Iir., aav. yaogdt schirrt an (Y 44,4 y° äsü » RVyunajmi... äsüy 

s.o. I 179, HumbElfSkj, Gä II 150), yüfin... asä.yuxtä sie 
schirren an ... im Anschirren mit Rta (Y 49,9; vgl. ved. rta- 
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yukti- und HumbElfSkj, a.a.O. 211, Kel-Pir II 211), yaoja 

ich will anschirren (Y 50,7), asistä yaojante die schnellsten 
werden angeschirrt (Y 30,10, vgl. o. I 179 und yaog0 äsü, 
HumbElfSkj, a.a.O. 56), jav. yuxta- angeschirrt, yuxta.aspa- 

mit angeschirrten Rossen, yuxtäspa- m. N. pr. (= RV 5,41,5 
yuktäsva- mit angeschirrten Rossen, JB +yuktäsva- m. N. pr.; 
altwestiran. *°yuxta- in einem N. pr. nach Werba, Diss 67), 
mp. a-ybxian anschirre n, juxt, np Juft Paar, Sughni firüyn 'wil- 
low band fastening yoke to plough-beam’ (*fra-yaugana-\ 

Morg, Shughni 33b, R. L. Turner, BSOAS 42 [1979] 546, 
TuAdd 8734; s. ferner H. Schmeja, IIJ 19 [1977] 267f.). - Idg. 
*ieug (~ *ieu, o. II 402; s. *jug-o-y o. 413), gr. feuYvüpi spanne 
an,joche zusammen, a-£ut unverbunden, lat. jüngere anspan¬ 
nen, verbinden, eine Jochbrücke schlagen, con-iux Gatte, 
Gattin, lit. jüngti ins Joch spannen, vereinigen, an. eykr Zug¬ 
tier (= ved. yögya-); u.a. 

S. die Lit. (und weiteres Material) in KEWA III 21, ferner Fraen- 
kel 196af., Karulis 1360; M. Benedetli, AnnBasPot 1986-1987 (1988) 
3191T. 

YODH kämpfen (RV [yüdhyata, yudhyante, dyudhyas, yudhyant- 

u.a.] +; zuyodh-a~ s.u.), Yevf.yuyodh^yuyudhäteu.SL. (RV +); 
Aor. ayodhit,yodhistam,yodhisat,yodhat,yodhäna- (RV), u.a. 

(s. Narten, Aor 215f,, Ins, Lg 48 [1972] 556fL, Joachim 142); 
yuddhä- bekämpft, n. Kampf (RV +); Kaxxs. yodhay0 kämpfen 
lassen (RV +; s. Jamison, -dya- 151, T. Goto, IIJ 31 [1988] 
314); yudh- f, Kampf (RV +), amiträ-yüdh- Feinde bekämp¬ 
fend (RV 3,29,15; s.u.), yudhenya- zu bekämpfen (RV +), 
yudhmd- m. Kämpfer (RV), a-yudhya- nicht bekämpfbar (RV 

10,103,7), yudhyämadhh m. N. pr. (RV 7,18,24; s. AiGr II 

l2 Nachtr 27), yüdhvan- streitbar, kriegerisch (RV), yüyudhh, 

yüy° streitbar (RV),yodha- m. Krieger, Streiter (RV +)9yödhi- 

yas- streitbarer, im Kampf überlegen (RV 1,173,5), a-yoddhar- 

m. des Kampfes Unkundiger, Nicht-Kämpfer (RV 1,32,6), 
yodhuka- kämpfend (JB), a-yodhyä- unwiderstehlich (AV +). - 
Mi., ni., pä. yujjhati kämpft, usw. (Tu S. 607a, s.v. YUDH\ 



yöni- 419 

TuAdd 10502, 10532). - Iir., jav. yüiöiieiti kämpft, yüiöista- 

der am besten kämpfl (~ ved, yödhiyas-), aspäiiaoöa- m. 

Rossekämpfer (App. oder N. pr.; Mb, AirN 1/22, mit Lit.), 
fräiiaoöa- m. N. pr. (Mh, a.a.O. 1/43; s.u ), khot.ywv- kämp¬ 
fen, baluöi jöd Krieger, u.a. (Emm, SGS 36, Bai, Dict 111b). - 
Idg. *hieudh (*Hj- wegen gr. /h-/ [s.o. II406] und ved. *amitra- 

Hy°, jav. *aspa-Hj°, *fra-Hi°\ vgl. gr. uopivri f. Kampf, Schlacht 
(von gr. *husmo-y mit analogischem *-smo- für *-mo- in idg. 
*Hiudh-mö- = ved. yudhmä- [Frisk II 974]?), lit. judüs streit¬ 

süchtig, u.a. 

Vgl. die Lit. in KEWA III 20, Frisk, a.a.O.; A. Heubeck - G. Neu¬ 
mann, GIo 63 (1985) 2IT. - Die primäre Bedeutung von idg. *Hjeudh 
'kämpfen’ war wohl 'sich bewegen, sich rühren’ (lit. Juden 'sich 
rühren’; usw.; WH I 725, Schmid, Studien 44 und Anm. 168, Gs 
Henning 378); im Ved. erscheint üdyodh-aJi 'aufwallen, rebellieren’ 
(AV, PB). Vielleicht hängen diese Bedeutung und der singuläre Prä¬ 
sensstamm yodh-a- im Vedischen mit iir. n(H)\auj-a- (jav. yaoz-a-y 
ap*yaud-a- fin Unruhe sein, rebellieren’ lu.a.; Kel, Verbe 109 Anm. 
15]), im Zuge einer Nachbildung oder Kontamination, zusammen 
(Goto 256f ; vgl. Szem, Stlr 9 11980] 47 = ScrMin 2029). 

yöni- m. Sitz, Stätte, Heimstätte, Aufenthaltsort, Heimat, Mut¬ 
terleib, Schoß, u.a. (RV + [seit AV auch f.; AiGr II 2,740]; 
zum Semantischen s. Renou, EVP 15 [1966] 129 [mit Aufgabe 

von Früherem], 16 [1967] 42 [mit Lit.], 127, 157, D. Maggi, 
SSL 16 [1976] 174 Anm. 34); in Kompp. °yonä- (vgl. dur-yona- 

[o, 1733], *su-yonä- > syonä-) neben °yon\- (AV satä-y° u.a.); 
yonyd- etwa: schoßartig, einen Schoß bildend (RV 8,45,30). - 
Mi., ni., pä. yoni- f. Mutterleib, Ursprung, u.a. (Tu 10535). - 

Iir., jav. *yaorti- m. (wenn in AkkSg yaon?m < *°nim, Wack, 

KZ 46 [1914] 266 = KS 284; LokSg yaona, Emm, IIJ 13 

[1971] 123fF.), in Kompp. jav. °yaona- (z.B. pBndu.yaona- 

[~ RV prthu-yoni-y o. II 162], hudiaonahuuäiiaona- [s; ved. 

*su-yond- und o. 11 82] 'mit breiter ~ guter Stätte’, elam.- 

iran. *vahu~yauna- [Hinz, NÜ 252]); man. sogd. xydywn 'in- 
stantly, on the spot’ (H[enning] bei Gersh, Gramm 169, s. 

auch 250). 
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Vgl. noch iran. *°jauna-, wenn 'of... origin* (Bai, Dict 390a). Wei¬ 
tere iran. Anschlüsse setzen primäres 'Weg, Gang* für/’ voraus, was 
wohl aufzugeben ist (vgl. khot. gyüna-Jüna-, paStoyw/t 'Gangart*, s. 
Bai, Dict 112a, Skj, CompLI 400,404);/* 'Stätte, Schoß* kann nur in 
weitherziger semantischer Auslegung (“place... of movement”, Bai, 
a.a.O.) mit diesen Wörtern bzw. mit idg. *hj-eu 'sich bewegen* (s. 
Lubotsky, System 38) verbunden werden (gegen ved. *YA V 'sich 
bewegen* vgl. o. II 402f., s.v. YA Yx). - Nach D, Q. Adams, JAOS 106 
(1986) 340 gehty* 'womb, vulva’ auf *ieu-ni- 'Gürtel, Gurt’ zurück. 

Ältere Lit. in KEWA 111 27,784 f. 

YOP auslöschen, austilgen, beseitigen, unkenntlich machen 
(RV [yopdy°] +, jünger "wischen; in Verwirrung bringen’; vgl. 
Thi, Heimat 35f. = 569f. Anm. 2, Renou, EVP 7 {I960] 27f. 
[mit Lit.], 16 [1967] 127, Jamison, -dya- 165), Perf. yuyöpa, 
yuyopima (s. Jamison, a.a.O.), Aor. Kaus. yüyupäma wir wol¬ 
len auswischen (MS; HofTm, Inj 66); yupitd- beseitigt, weg¬ 

gefegt (AV [4,25,2]; d-yupita- nicht in Verwirrung gebracht 

[MS]), Int. yoyupyate wischt glatt (Sariih +); jana-yöpana- 

Leute vertilgend (RV, AV), pada-yöpana- n. das Unkenntlich¬ 

machen der Fußspuren (AV), u.a.]yopsin- schädlich (AVP). - 
Vielleicht zu YA V2. 

Vgl. Renou, EVP 16, a.a.O. (RV 10,165,5 sam-yopäyanto duritarti 
visvä 'alle bösen Spuren beseitigend* ~ RV 7,44,3 visväsmad duritä 
yävayantu 'sie sollen alle bösen Spuren von uns femhalten’). - Idg. 
*jeup/*iup nach Thi, a.a.O. in gr. yÜ7i- m. 'Geier* < *gvu-iup- „(gefal¬ 
lene) Rinder beseitigend (=* für das Verschwinden des Aases sor¬ 
gend)“; s. auch Thi, a.a.O. 76 = 610, Frisk III 20,67. 

Wenn (?) sich YOP im Gebrauch einiger Belege mit MAY2 'ver¬ 
tauschen * (und nicht MAY1 'mindern*, s.o. II 315, 316f.) vergleicht 
(Thi, a.a.O. 36 = 570 Anm. [2]), bliebe die Zusammenstellung mit 
khot. byüh- 'to change* u.a. (*vi-yaup°\ Bai, Dict 310b, s. auch Emm, 
SGS 106) überlegenswert. 

yös(-): nur in den Formeln sdm yöh (RV +), sdm cayös ca (RV 
[s. sdm]). - Iir., vgl. aav. yaos 'von Heil, heilsam’ (Y 46,18), 
aav. jav. yaoz-dä- 'mit (Lebens-)Kraft versehen’. - Ved. yöh, 

av. yaos/yaoz0 ist als „genetive of sphere“ identisch mit dem 
GenSg von ved. ayu-lav. äiiu- 'Leben, Lebenskraft’, aav .yaos 
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(o. I 171). Szem, InL 4 (1978) 159fF., 166 = ScrMin 1725fr., 
1732 (mit reicher Lit.); HumbElfSkj, Gä II188, Th. Oberlies, 

SII 15 (1989) 80 Anm. 45 (mit Lit.). 

Iir. +Hjaus < idg. 'hjieus GenSg '(in der Sphäre) der Lebenskraft’ 
ist mit lat. iüs (alt ious) 'Recht, Rechtsanspruch, Gericht’ nicht - 
oder nicht in der bisherigen Auflassung (*iey-os ~ *ieu-s [vgl. Nar- 
ten, YH 199 Anm. 22, mit Lit.]) - zu vermitteln (s. Szem, a.a.O. 
170f. — 1736f., mit Lit.; Schryver, Refl 273f., Vine, Studies 75 und 
Anm. 15). 

yösä- f. Mädchen, Jungfrau, Maid junge Frau, Geliebte, Gattin 
(RV +),yösan- f. dss. (RV [°an-as]),yösan ä- f. dss. (RV (5,52,14 
yosänä]] s. AiGr III 112); yosit- f. dss. (RV [9,38,4] +). - Mi., 
ni., pkt.josiä- f. Frau, westpahäp (dial.) dose Mädchen, Frau, 
Gattin (s. Tu 10536). - Nicht klar. 

Ob mit yiivan- (und damit letztlich mit äyu[s]-, yös[-]) zu ver¬ 
binden? S. die Lit. in KEWA III 27. - Auch das Verhältnis der ved. 
Stämme yösäyösan- (sekundär °an-ä-) und yosit- zueinander ist 
nicht aufgeklärt; s. AiGr, a.a.O. und II 2,177,922 (mit Lit.), III 264, 
266, KEWA, a.a.O. - Schwerlich mit oss. üs/osce *Frauf zu verknüp¬ 
fen (s. Bielmeier, Unters 234, Abaev IV 20f. [mit Lit.]; gegen iir. 
Ursprung von oss. üs usw. A. Christol, REGC 5 [1989(1990)] 51 ff.). 

Beruht auf yosit- JB yausita- 'ein Berg’ (Mylius)? 

yauti, s. YA V1. 

yausita-, s.u. yösa-. 

R 

RAMHeilen, laufen (RV [Med. ramhate, äramhata, rdmhamäna-]; 
RV Akt. [äramhas] und Kaus. AJct. [ramhäyant-] 'eilen lassen, 
laufen lassen" [RV Kaus. Med. ramhayate 'sich beeilen"], Goto 
257); Perf. Part, rärahänä- eilig (RV +); rdmhya- schleunig, 
eilig (RV), väta-ramhas- die Schnelligkeit des Windes habend 
(RV +), rdriihi- f. Eile, Rennen, Lauf (RV +), ramhita- rasch 
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(Kaus); zu raghü- s. bes. - Zum Mi. usw. vgl. u. - Iir., jav. 
frä ... rznjaiieiti macht flink, erquickt, ranjat.aspa- der die 
Rosse flink laufen laßt (~ RV dsväsah... rärahänäh, Schlerath 

II 164b), Y 10,8 rznjaiti (Hss. auch °te) ... maöö (vgl. Kel, 
Verbe 23,147 Anm. 28; s. ved. mädam... rämhyam, o. II300); 
s. ferner u. II 424. - Idg. *h{lengvh (~ *h{lpgyh-u- > raghü-; 

*hile-hilpgyh-0 > ved. rä-rah-änä-, J. L. Garda-Ramön, Spr 34 
[1988-1990] 30; Präs. *hxlen£h-e-\ vgl. air. lingim springe, 

ahd. gi-lingan vonstatten gehen, gelingen. 

KEWAIII29 (mit Lit.); Goto, a.a.O., LambAdj 184, doch s. KJuge- 
Seebold 255a, 436a. - Kontamination mit einer Y^-Wurzel (ahd. 
ringi leicht, nhd. ge-ring u.a.; s. Uhl 241b) ist unerweislich (dazu 
Frisk II 657, Kluge-Seebold 260a). 

Mi. usw.: vgl. Tu(Add) 10896 {Iaghü-tra°\ Tu S. 631a (LANGH 
[s. lahghana-]), ferner Tu 2058 (*ud-ramh- — ved. RAÜH). 

RAKS (raks\ s.u.?) schützen, beschützen, behüten, bewachen 
(RV [raksati, draksat, rdksate; rdksant-, raksamäna- u.a.] +), 
Perf. raraksa (RV +); Aor. raksisas, °sat (RV), araksit (MS), 
aräksit (SrSü +; s. Narten, Aor. 216f.); raksitd- behütet, be¬ 
wacht (RV +); rdksana- n. Schutz, Behütung (RV -f), pasu- 

rdksi- m. Viehhüter (RV), raksitär- m. Beschützer, Wächter 

(RV + [AVP raksitri- f. Beschützerin]), raksin- behütend 

(SrSü +). - Mi., nu., dard., ni., pä. rakkhati beschützt, usw. 

(Tu S. 610b, s.v. RAKS; TuAdd 1298, 10547f., 12990a). - 

Iir.: vgl. iran. *raxs- 'schützen’ wohl in khot.par.wa- Gegengift 
(*pati-raxsa-)y arm. erasxi-k' (< iran. *raxsi-) Garantie, Ge¬ 

währ, u.a. (s. KEWA III 30, Emm, SGS 236, Bai, Dict 233b 

[mit Lit.], A. P6rikhanian, Stlr 17 [1988] 139f.). - Idg. *h2leks 

(Präs. *h2leks-e-y Goto 257), vgl. gr. aktfo wehre ab, verteidige. 

Zu einer weiteren Analyse von idg. *hilek-s (~ */?2[eJ/fc-, gr. aXx-, 
dXH-f| 'Abwehr, Hilfe, Kraft’?) s. Frisk I 69f., AnttSchweb 117f., 
Bee, Dev 89, G. Schmidt, Glo 63 (1985) 58 Anm. 26 (mit Lit.), Leh¬ 
mann 27a, Perikhanian, a.a.O. 132ff., 139f. (mit vielem Fraglichem, 
s. IC 34, El 16). - Zum ved. set-Charakter der Wurzel (in raksitd[r]-, 
*raksi- und [?] den Aoristen) s. Narten, Aor 216 („sekundär! ]?“). 

Über die Annahme eines RAKS2 'schädigen’ s.u. raksas-. 
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räksas- n. Beschädigung; Bezeichnung nächtlicher Unholde 

(RV +), raksäs- m. Unhold, Schädiger, Dämon (RV, AV); 

raksastvä- n. Beschädigung, Behexung (RV 8,18,13), raksasvin- 

schädigend, zauberisch (RV, AV); räksasa- dämonisch, zu den 

r° gehörig (Br +; s. Haie, Asura 135fF.). - Mi., dard., ni., pkt. 

rakkha- m. Dämon, rakkhasa- m. Menschenfresser, u.a. (Tu 

10550, Tu[Add] 10672, G. Fussman, JA 265 [1977] 36). - lir, 

aav. rasah- n. Schaden, räsaiierjhe zu schädigen, jav. räsaiiente 

sie schädigen (s.u.). - Weiteres ist nicht gesichert. 

S. das Referat in KE WA III 31. Verbindung mit gr. epextio) lzerre, 
reiße hin und her* (Lit. in KEWA, a.a.O.; s. Schi, Spr 24 [1977] 34) 
ist formal und semantisch unglaubhaft (s. J. Gunnarsson, NTS 24 
[1971] 64fT. [mit Lit.], Mh, AÖAW 119 [1982] 242 und Anm. 9), 
ebenso die Verbindung mit dem idg. Wort für 'Bär* (o. I 247; s. Gun¬ 
narsson, a.a.O. 65); zur Erwägung ved. schwundstufiger Entspre¬ 
chungen (rks°) vgl. o. I 247, 249. 

Verbales raks 'schädigen* (~ av. ras/rasa ii°) liegt wohl nicht in 
Belegen wie AV 5,7,1 ma... raksih vor (nach Narten, Aor 216 viel¬ 
mehr „beschütze [bzw. bewache]... nicht“ RAK$]; s. ferner die 
Lit. in AiGr I2 Nachtr 133, KEWA III 30). 

raksobhäs- s.u. BHAS, o. II 262. 

rägha- m., wohl: Ärger, Böses (TA 1,1,3; 21,2); zu rghäy° u.a. 

(o. I 249)? - Sha 240. 

raghu- (fern. °vf-) Adj. schnell, eilend, schnell dahinschießend 

(RV +), raghuyä Adv. schnell (RV 2,28,4; AiGr III75), räghi- 

yas- schneller, sehr schnell (TS; s.u.); laghü- Adj. leicht, klein, 

nicht schwer, nicht schwierig (AV +), läghlyas- leichter (AV +). 

- Mi., nu., dard., ni., pä. lahu(ka)- leicht, schnell, usw» (Tu 

10896 [mit Verweisen], Tu Add 10896, Berger, Probl 14 Anm. 

2). - lir., jav. rduul- f. Adj. leicht bewegliche, flinke {*rcrfui-\ 

rauuö.manah- dessen Denken flink ist, rao-ra6a- auf schnel¬ 

lem Wagen fahrend (s.u, II 430, s.v. rätha-\ raom AkkSg 

den schnellen (*rayua°y *rayu9m, Hoffm, Spr 20 [1974] 16 

Anm. [2] = HoffmA 328 Anm. [2]), nnjista- flinkst (~ ved. 
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rdghtyaslaghlyas- [statt *ramh°y AiGr II 2,456]), khot. rraysga- 

schnell, leicht, u.a. (s. Gersh, Hymn 215,327; Bai, Dict 359b). - 

Idg. lpgyh-ü- (~ RA MH)y gr. cA.ax6<; klein, gering (~ eAatppot; 

leicht, behend, schnell, gering, ahd. lungar schnell, munter), 

vgl. lit. lengvas leicht. 

S. Frisk I 485 (mit reicher Lit.), III 85, KEWA III 32, Lubotsky, 
System 45, LambAdj 184, E. P. Hamp, Gs Van Windekens 117fF. - 
Das iir. Material weist auf Vijeng^ (RAÜH^ jav. nry°frary° bzw. jav. 
rsnfista-) ~ *hxlpgvh zurück (s. auch ved. raghu-pätvan- ~ gr. eXatppo0 
itcr°, o. II72), neben dem es nasalloses *hllegvk gegeben haben dürfte 
(lat. levis 'leicht1 u. a.; s. KEWA, a.a.O., Lehmann 230a); diese Wurzel¬ 
form wird im Iir. offenbar nicht widergespiegelt (schwerlich durch 
rhänts.o. I 262). 

Hierher der Stammesname rähügana- (RV [1,78,5], SrSü; Patron. 
rähüganaSB +), Grassm 1154? 

RAJ1 sich färben, sich röten, rot werden (AV [15,8,1 arajyata] +; 
ep. + 'erregt sein, entzückt sein, lieben’), rakiä- gefärbt, rot 
(Br +); Kaus. rajay0 färben, röten, farbig machen (= *räjay°, 

Jamison, -dya- 151; AV 1,23,1), rajayitri- f. Färberin (VS +), 
rajana- (fern. °J-) färbend (AV = TB), räga- m. Färben, Röte, 

Leidenschaft, Liebe (Br +). - Mi., nu., dard., ni., pä. ratta- 

rot, rajana- n. Färbung, räga- m. Farbe, usw. (s. Tu 10539, 

10578,10673, S. 612a, b [ad RAJ, RANJ\, TuAdd 10539,10583, 
G. Buddruss, MSS 43 [1984] 21). - Iir., vgl. chwaresm. rxtk rot 

(MacK, Suppl 46b), khot. rräsa- dunkelfarbig, u.a. (Bai, Dict 
362af.; s.u.). - Idg. *(s)reg(s.\i.)t gr. peCca färbe, pfjyoc n. Tep¬ 
pich, poyeu«; (inschr.) Färber, u.a. 

WP II 366, Pok 854; die Anlautentsprechung gr. /r-/ = iir. V- 
erfordert wohl idg. *sr° (*sHr°?)t s. AiGr l2 Nachtr 148, Frisk II648, 
Chantraine 969b, Schrijver, Refl 14. - Schwerlich geht RAJ auf ein 
mit gr. peC<*> nicht verwandtes 'RENgO/'RNgC) zurück; nasalhaltige 
aia. Formen wie ep. + ranjay0 'färben*, ep. + rahga- m. 'Farbe* gel¬ 
ten als sekundär (s. Jamison, -äya-152; anders A. Sihler, Lg 49 [1973] 
934f. Anm. 1), wiewohl es auch im Iranischen Formen von *rang! 
*rartj gibt (mp. np. rang 'Farbe* u.a.; Bai, a.a.O.). 

Nicht immer lassen sich herkunftsverschiedene rö/p-Formen sicher 
von unserer Sippe absondem (s.u. räjas-2). - Der einzige RV-Beleg, 
der für RAJ1 in Anspruch genommen wurde (9,5,2 rärajat), bleibt 
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wohl fern (s. Renou, EVP 8 [1961] 52, Goto 269 Anm. 616), - Vgl. 
LAJJ, läksä 

RAJ2 sich gerade ausstrecken, sich in gestreckte Bewegung set¬ 

zen (RV \rnjdnti, rnjänt-, rnjey rnjäte u.a.]; s. Joachim 60IT. 

[mit Lit.], Goto 102 Anm. 48), rnjasänä- ausrichtend (RV; 

s. Joachim 62, o. 1 55), rnjäse geradeswegs zuzueilen (RV 

8,4,17; C. Haebler, Fs Kuiper 296); irajyd0 richten, gerade rich¬ 
ten, führen (RV; vgl. Goto 271, Pet, Spr 32 [1986(88)] 372 
[*hifpg-je-]y B. A. Olsen, Fs Rix 364); räji- f. Richtung (RV 
10,100,12 [s.u. raji-]), räji- f. Streifen, Reihe, Linie (MS + 
[~ räjiva- 'gestreift’, s. KEWA III 51]); dazu rjü- (~ räjistha-), 

o. I 252 f. - Mi., nu., dard., ni., pä. injati bewegt sich, erregt 
sich, uju- gerade, usw. (s. Haebler, a.a.O. 283ff, KEWA III 
654, Tu 2448f., TuAdd 1336a, 2449a). - Iir., jav. hqm.räzaiiata 

reckte sich empor, khot. rrays- lenken, parth. r'z-lrst 'se diri- 
ger’, oss. arazynfarazun errichten, usw. (Kel, Verbe 141 Anm. 
16, mit Lit.; Abaev 158, Bai, Dict 359a). - Idg. *h}regy gr. opeyw 
strecke aus, reiche dar, lat. regö richte gerade, lenke, air. rigim 

strecke aus, ahd. re(c)chan recken, u.a. 

Frisk II 413 (mit Lit.), Bee, Dev 37 f., Lehmann 284b f, Stru, Fs 
Hoenigswald 389, LambAdj 724 ff; s. ferner u. rdjas-\ räj-, Idg. *hy 

nach Werba, Diss 225 noch in jav. +kauua-Hrasman- (o. I 326). - 
Hierher viell. aiyah\ o. 154; ARJ bleibt (gegen o. 1115f.) wohl fern, 
vgl. Goto 101 f. - Gegen zu RAJ2 gehöriges rjrä-2 s.o. I 254; nicht 
zu RAJ2 dann auch rji° 'geradeaus' (o. 1 25 lf.), das nach HofTm bei 
Joachim 62 und Anm. 4 noch in RV rj(i)yant- vorliegt (a.a.O. 61 zu 
einmaligem RV rjyate). 

rqjatä- Adj. silberfarben, glänzend weiß, aus Silber (RV [8,25,22] 
+), n. Silber (AV +; ~ Käth + rajatd- hiranya- 'weißliches Edel¬ 
metall’ = Silber [s. ZimmerAiL 53, MK II 197, RauMetalle 
18]); räjata- aus Silber gemacht, silbrig (SrSü +). - Mi., singh. 
(auch nu., dard.?), pä. rajata- n. Silber, usw. (Tu 10576f.). - 
Iir., vgl. jav. Brdzata- n., ap. <ardt-> n., khot. äljsata- u.a. Silber 
(Bai, Dict 25a; s.u.). - Zu 'Silber’-Wörtem verwandter Spra¬ 

chen wie arm. arcat\ lat. argentum, körn, argant, u.a. 
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Die Formen der iran. und der außer-iir. Sprachen weisen auf 
Vi2(e)rg-pt-o- (~ ärjuna-, rjrä-y o. I 116, 253). Abweichend indoar. 
raj°\ liegt - übereinstimmend mit der Chronologie der Belege - 
primär eine Adj.-Ableitung „*die Farbe des Silbers (*jjaia- = jav. 
srzzata-) habend“, mit irregulärer Vrddhi zu *rj° (~ arj°\ vor? - 
Vgl. die Lit. in KEWA III34, Lehmann 18b, 304a; AnttSchweb 118, 
Ch. de Lamberterie, BSL 73 (1978) 245f., 254f., Kli, AltarmVerbum 
180 Anm. 22, M. E. Huld, KZ 97 (1984) 4fL, Bee, LarTheor 90f. 
Anm. 7, Schrijver, Refl 67 f. (mit weiterer Lit.). 

rdjas- n. Raum, Luftraum, Raum zwischen Himmel und Erde 
(RV +). - Iir., jav. razah- n. Plur., wenn etwa 'Weltgegenden* 
(in Vd 8,97 düire asahi razarjhqm, vgl. RV düre päre rdjasah 

[10,49,6], räjämsi fdie Weltgegenden*; J. Gonda, KZ 73 [1956] 
164 = SelStud I 428). - Wohl *h3reg-eszu RAJ2; s. Nowicki 
991F., mit Lit. 

Doch s. auch u. rdjas-2. 

rdjas-1 n. Staub, Nebel, Dunst, Düsterkeit, Schmutz (AV +), 
rajasä- trüb, dunkel (AV), rajasyd- staubig (YV), vi-raja- rein, 
staublos (SB +), nlraja- frei von Staub (ep.). - Mi., ni., pä. 
raja(s)- n. Staub, pkt. nfraya- rein, frei von Staub, u.a. (Tu 
7557 [~ TuAdd 7556, s.d.], 10581). - Iir., aav. rqjis (NomPI 
zu rajls- n.) Finsternis (Y 53,9: HumbElfSkj, Gä II 247f.). - 
Idg. *(h{ ?)regves- n., gr. epeßoc; n. Dunkel der Unterwelt, arm. 
erek Abend, got. riqiz n. Dunkel, Dämmerung. 

Nowicki 101 (mit Lit.), Lehmann 286af.; R. Lazzeroni, SSL 16 
(1976) 141 fT., Mh, Fs Neumann 186 Anm. 30 (mit Lit.), Schm, 
Gramm 68, 77, Rasmussen, Morphophon 217, LambAdj 162. 

Von rdjas- wohl etymologisch zu trennen (anders Hu mb, Ga II 
97, HumbElfSkj, a.a.O. [r° 'Luftraum’ ~ 'Wolke*: 'Nebel, Dunst*]). 
Vgl. auch Bai, TPS 1960, 76; Weiteres in KEWA III 34f. 

Ist AV + rajani- f. 'Nacht* (pä. rajanh f. Nacht, u.a. [Tu 10579]) 
nur Substantivierung von rdjana- (f. °nl-) 'färbend* (Ry47*; s. AiGr 
II 2,184)? Oder liegt ein mit rdjas 2 verwandtes Epitheton der Nacht 
('dunkle*, vgl. gr. cpeßevvf| [epepvfjl vu£) vor? 

Unklar ist das Etymon des Volksnamens raja-y rajiya- (JB). 

räji-t s, RAJ7. - Vgl. das Folgende. 



raji- - RAN 427 

raji- m. Name eines (von Indra erschlagenen) Dämons (RV 
6,26,6; in jüngeren Texten „ein Ängirasa“ [Br], „ein Sohn des 
Äyu“ [ep., Pur; s. GeRV II 125, ad 6c d)). - Unklar. 

Hingegen mag raji- in RV 10,105,2 ubha rajf mit raji- / RAJ1 

zusammengehören (ganz anders Grassm 1135 [auch zu RV 8,46,28 
rdjesita-„von einem rötlichen Tier [*rdja—■ raji-~ RAJ1] getrieben“); 
s. GeRV III 323, ad 2c (raji- Adj. zu raji- ?), Lubotsky, System 
30 (raji- [mit älterem Akzent?] = raji-). 

räjju- f. Seil, Strick (RV, AV +; s. AiGr III 152, 189), a-rajjü- nicht 
mit Stricken versehen (RV); räjjudäla- m. Cordia myxa (SB, 
rajjudäla- vom r°-Baum kommend [Br +]; „*Seil-Baumw 
[°däla~ ~ däruo. I 721], AiGr III 328?), rajju-dhäna- n. Stelle 
am Hals eines Haustiers, an der das Bindseil befestigt ist 
(Kaus), rajju-sarga- m. Seiler (VS), rajjüta- aus Stricken zu¬ 
sammengefügt (SrSü), rajjavyä- n. Seilzeug (SB). - Mi., dard., 
ni., pä. rajju- f. Seil, usw. (Tu 10582, 10691). - Iir., vgl. sogd. 
ryzy (irayzi) ein (WolI?-)Stoff (s. S-W/Hamilton 25), yidgha 
royz ilwoman’s cloak”, u.a. (s. KEWA III 35 [mit Lit.], Morg- 
IIFL II 243b, Bai, Dict 371a). - Wohl zu idg. *resg (s.u.), vgl. 
lit. rezgüy rezgiü flechte, knüpfe, stricke, lat. restis f. Seil; WP 

II 374, Pok 874, Fraenkel 713b. 

Ved. rajj0 (~ iran. *-o-Stamm *razga-y Bai, a.a.O.) aus einem Prä¬ 
sens *rajj-a- < idg. *resg-e-, AiGr I2 Nachtr 86? Noch anders Uhl 
243a (-JJ- aus rajjav0 [s.o. rajjavyä-] < idg. *°sg-eu°). - Vgl. zur laut¬ 
lichen Problematik o. II 291, 301. 

rajjudäla-, s. räjju-. 

RAN (ran'[?], s.u.) sich erfreuen, Gefallen finden (RV [ränanti, 

ränan; ränyati\ ranäyaniu, u.a.] +, s. Goto 258f., fnil Lit.), 

Perf. rärana (RV; s. GiovStudio I 323 f. und Anm. 850IT., mit 
Lit.); Aor. ränisjana, aränisur (RV; Narten, Aor 217); Kaus. 
ranay0 erfreuen lassen (RV 1,100,7 °yan, 8,92,12 °yämasi\ wohl 
auch 10,148,3 ranäyanta; Goto 258 Anm. 583, mit Lit.); rän- 
Freude (RV [InstrSg rdn-ä, DatSg rän-e, LokSg rän], vgl. Schi, 
Wn 40; s.u.), rdna- m. Ergötzen, Lust, Kampf (RV +; zum 
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Semantischen vgl. gr. x«PFi f. 'Freude, Kampfeslust, Kampf, 

vgl. Wrb, Spr 32 [1986(88)] 352, ältere Lit. in KEWA III 36 

Anm. *), °rana- freudig, sich ergötzend (RV dhi°y sute0, AiGr 

II 1,218; über surana- s. bes.), ränitar- sich ergötzend (RV 

8,96,19), ränya- ergötzlich, erfreulich, Freude bringend (RV+; 

s.u. II 431), ranvä- erfreulich, ergötzlich, kampflustig (RV +; 
dazu sekundär RV 2,3,6 ranvitä- und der Präsensstamm ranva- 

[TS], s. Goto 259 und Anm. 588, mit Lit.), ränvan- wohl: 

Krieger (RV 5,44,10; Renou, EVP 4 [1958] 71). - Mi, ni, pä. 
rana- m. Berauschung, Verlangen, Schlacht, Kampf; u.a. (Tu 
10595). - Iir, vgl. aav. räniiö.skarditi- Freude (^Freudigeres) 
spendend (*ränias-k[t°, vgl. RV rana-krt- Freude verschaf¬ 
fend; HumbEißkj, Gä II 151, Kel-Pir II310, III176 [s. Hinz, 
NÜ 199 zu elam.-iran. *rana-kara- als Flußname]), jav. räna- 

n. Kampf, Treffen (Weiteres bei Wrb, a.a.O.), man.-mp. m 

Erquickung (Henning, BBB 114b = SelP I 528b, s. Hinz, NÜ 
214f.), mp. (= parth.) rän- kämpfen (MacK 70). 

R° ist wohl primär Anit-Wurzel (Ins, Lg 48 [1972] 553 Anm. 6); 
s. jedoch Goto 258 Anm. 580, mit Lit. - Die Herkunft von iir. 
*ran(H?) ist unklar. Ohne Erkenntniswert sind Analysen als *r-an(H?) 

neben AR[U] (s. Bai, TPS I960, 87, Dict 357b) oder &4M(Grassm 
1144; zu Weiterem s. KEWA III 37, GiovStudio I 324 Anm. 855); 
wegen einer gewissen semantischen Nähe von RAM zu RAN (sekun¬ 
där: Goto 263 Anm. 596) ist die Zuordnung einiger Formen zu einer 
dieser beiden Sippen umstritten: so wird RV räthsuC) von vielen 
zu RAM gestellt, gehört aber wohl zu ran- (Schi, a.a.O.); s. auch 
(s.v. RAM und KEWA III 43 Anm. *) über ränti-; vgl. räntya-. 

rätna- n. Geschenk, Gabe, Kostbarkeit, Reichtum (RV +), rätna- 

vant- mit Gaben ausgerüstet (RV 3,28,5), ratnin- Geschenke 

empfangend (RV ; TB + eine einflußreiche Person am könig¬ 
lichen Hof [s. MKII 199ff., Mylius, RauStaat 106 Anm. 14]). - 
Mi., singh., pä. ratana- n. Juwel, u.a. (Tu 10600f.). - Nicht 

klar. 

Vielleicht auf heterokiitischem *ratar~/*ratn~ beruhend (s.o. I 554 
zu bildungsähnlichem cyau-tnä-y, dies möglicherweise zu RÄl (s. 
die Lit. in KEWA HI 38, wo zu Weiterem; Gippert, lArml I 71). 
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Iran. *raOna- = ved. rätna- wird vielleicht durch *dädna- 'Gabe' 
p> elam.-ap. *däsna-, M. Schwartz, Gs de Menasce 401 Anm. 11) 
vorausgesetzt; ist *ra6na- nach aktuellem Sprachgul (dä 'geben’) zu 
*dä0na- umgeformt worden? 

ratni‘y s. aratni-, o. I 109. 

rätha- m. Wagen, leichter zweirädriger Streitwagen (RV +; 
ZimmerAiL246, MK1120 11T., Mylius, RauVedA27ff., Sparre- 
boomChar 125, W. Nagel, DamaszMitt 6 (1992(93)] 68fF.; im 
Gegensatz zum dnas- stehend, o. 1 71); ratha-cärsana- wohl 
'Wagenfurche* (o. I 538), rathan-tarä- Bezeichnung eines 
Säman (RV +; AiGr II 1,205), rätha-prostha- den Streitwagen 
als Feldbett habend (o. II193), u.a.; rathm- m. Wagenkämpfer 
(RV +), rathirä- den Wagen lenkend (RV), rathi- m. Wagen¬ 
lenker, Wagenkämpfer (RV +; AiGr II 2,408, III179, Kwetla, 
Flußübersch 23 ff.), rathe-stha- auf dem Wagen stehend, m. 
Wagenkämpfer (RV [auch °sthä-\, VS); räthya- (°iya-\ auch 
rathyä-) zum Wagen gehörig, Wagenroß u.a. (RV +), ratha- 

ryä° mit dem Wagen fahren (RV [°ydsi, °yati\ °yatas]\ s. AiGr II 
2,371); u.a.m. - LAV, vgl. *tuajsa-ra(ha- N. pr. (o. 1686; Nagel, 

a.a.O. 69f.); wohl auch *rathija- (ved. räth[i]ya-; Mh, Mythos 
33 Anm. 106 = AKS 70 Anm. 106, mit Lit.). - Mi., nu., dard., 
ni., pä. ratha- m. Wagen, usw. (Tu 10602, mit vielen Ver¬ 
weisen). - lir., jav. raOa- m. Wagen, raQaestä°star-y raßöistä- 

m. Krieger (ved. rathesthäAiGr III 127, 198), aav. raiOim 

AkkSg den Wagenlenker (Y 50,6; *radiiam [ved. räthya-] nach 
HumbEIfSkj, Gä II 217 [oder = ved. rathryam ~ rathi-, Bee, 
Gramm 90]), jav. raiöiia- zum Wagen gehörig, Wagenpferd 
(Yt 10,38; 17,17; Humb, MSS 36 [1977] 49 ff.), ap. u-raQa- guter 
Wagen, [u]ra0ara- mit guten Wagenkriegem (~ ved. rathar- 

yä°, rathir-äPet, MiscLingGrL 97 Anm. 49), khot. rraha- 

Wagen, mp. <ls> (u.a., man. <rh[y]>) = /rah/ Wagen, rahig, np. 
rahi Page, Knabe, mp. räh Straße, Weg (*rä0a-), usw. (Nyb, 
ManP II 116a, KEWAIII 38f., 785, Bai, Dict 360af., Wrb, Spr 
32 [1986(88)] 353, HumbEIfSkj, a.a.O.). - Idg. *röt-h2-o-y wohl 
Ableitung von *rot-ehr 'Rad’ (lat. rota f. Rad, Scheibe, s. 
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air. rotht ahd. rad, lit. rätas Rad, Lindeman, Introd 88; Ein* 
wände bei J. E. Rasmussen, AcLH 20 [1987] 87 [mit weiterer 
Lit.]); vgl. *ret 'rollen, laufen’ in air, rethim laufe, roithim 

treibe an. 

S. Fraenkel 703a, 730b, Kluge-Seebold 577bf.; Rasmussen, a.a.O. 
(für *ret\ *roth-o-, *rorA-d-). - Nach W. Putschke, Fs Weijnen 343 f. 
sind die Ve/^-Ableitungen Benennungen des Speichenrades (gegen¬ 
über *kvekvlo- 'Scheibenrad’, o. 1 522). 

Über iir. Textfiguren von r° mit äsii- s.o. 1 179 (mit Lit.); zum 
Ersatz von r° durch jav. väsa- 'Wagen* (~ VART) vgl. Benv, Gs 
Renou 76. - Nicht sicher iran. *ra9a-gausa- ~ ved. rdthänäm... 

ghösao. I 519. - Vgl. ved. suryasya rätha- usw. ~ air. ruithen 

Sonnenstrahl, kymr. rhod tes Sonne (< „Rad der Hitze“), W, Meid, 
IF 81 (1976(77]) 377. 

Ein ratha-1 'Ergötzen’ (~ RAM) wohl in Br + mano-ratha- m. 
Wunsch (~ Up + mano-rama- herzeifreuend) und AV ratha-jit- 
Zuneigung gewinnend; s. KEWA II 577, mit Lit. - Dazu jav. rao- 

ra0a-y wenn nicht „auf schnellem Wagen fahrend“ (o. II 423), son¬ 
dern „schnelle Beglückung bringend“; Hoffm bei Narten, YH 209 
Anm. 59. - RV räthas-pati- ist hingegen immer 'Wagenherr’ (nicht 
'Genius des Behagens’, PW VI 258); zur Bildung s. AiGr II 1,247 
(mit Lit.), L. Renou, BSL 37 (1936) 18f. 

RAD graben, schürfen, furchen, nagen, eröffnen, bahnen (RV 
[rädati] +; s. Thi, Fs Humbach 497f. Anm. 16), Perf. rarada 

(RV 7,49,1); j/-Imp. rätsi (RV 5,10,1; Joachim 142); raditd- 
benagt (AV +; wohl nicht ursprünglich. Goto 260 Anm. 
589); radävasu- Güter eröffnend (RV 7,32,18 VokSg °so\ 

entstellt dävasu- [Br], AiGr II 1,316; *°da-HvasuHoffmA 
598 Anm. 13). - Dard., ni., kho. rondik kratzen, schaben, roy 

Furche, u.a. (Tu S. 614a, s.v. RAD). - Iir., khot. varrad- 

kratzen (*ava-rad-a-\ baluci raöag den Boden aufreißen, mp. 
np. randidan kratzen, abschaben, oss. rcendun plätten, usw. 
(Emm, SGS 115,119, Abaev II375, Bai, Dict 357; s.u.). - Mit 
lat. rädere 'nagen, benagen’ (und rädere 'kratzen, schaben’?) 
zu verbinden. 

Die Einzelheiten bleiben schwierig. S. die Lit. in KEWA III 40, 
785, Thi, a.a.O., Goto 260 (auch zu jav. \padö] räöaiti ved. pathö 

rddantf!], s.o. II 82), Schrijver, Refl 309f. - Puhvel 1 175, Gs Van 
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Windekens 223 verbindet RAD (und lat. rödere etc.) als *(H)r-ed 

mit *(H)er-d in heth. ard- sägen, ardala- n. Sage. 

radävasu- (dävasu-), s. RAD. 

RADHy radhrä-y s. RAN DH. 

ran, s. RAN, o. II 427. 

rund-, s.u. RAM. 

räntya** Adj. erfreulich, erquicklich (RV [10,29,3], u.a.; Hoffm, 
MSS 23 [1968] 29 = HoflmA 494). - Umformung von ränya- 

(RAN) nach ränti- (s.u. RAM)\ Hoffm, a.a.O. 30 = 494f. 

RANDH unterliegen, erliegen (AV [radhyatu] +), Perf. räradhür 

sie sind unterlegen (RV 7,18,18); Aor. radham ich will unter¬ 
liegen, randhJs du lieferst aus, (mä) riradhas liefere (nicht) 
aus, u.a. (RV, Narten, Aor 217f.; a.a.O. 218 zum Imp. randhi 

[„Neubildung“]; s. GiovStudio I 325 Anm. 858); raddha- erle¬ 
gen, unterlegen (RV 10,113,8); randhäy0 erliegen lassen, 
unterwerfen, in die Gewalt von jemandem geben, ausliefem 
(RV +; s. J. Narten, Spr 34 (1988-90(92)] 143f., mit Lit.); 
radhrä- ermattend, schlapp (RV; Thi, Studien 9 Anm. 3), 
radhra-tür- der den Ermattenden hinüberbrihgt (RV 6,18,4; 
Thi, a.a.O. 9f. und Anm. 4; anders J. Knobloch, Fs Pokorny 
40f. und Anm. 9), randhi- f. Unterwerfung (RV 7,18,18; 

T. Goto, MSS 44 [1985] 86,90 Anm. 28). - Mi., nu., dard., 
ni., pä. randhati schlägt, kocht, prasun orod- schlagen (*ava- 

randh0), baäkarik rann- schlagen, hi. rädhnä kochen, usw. (Tu 
S. 614b, s.v. RANDH\ zu 'unterwerfen’ ~ 'schlagen* ~ 'zube¬ 
reiten, kochen’ [Yas raddha- 'zubereitet, gekocht’ usw.] s. 
KEWA III 40, Goto, a.a.O. 90 Anm. 27). - Iir.? S. khot. 
haran-lharasta- werfen, schleudern (*fra-rand°, Emm, SGS 
149?), np. razda müde, erschöpft (Morg, NTS 12 [1942] 265). - 
Vielleicht zu idg. *lendh 'sich senken’ (s.u. rändhra-). 
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Goto, a.a.O. 86f.; ältere Lit. in KBWA III 40, s. auch GiovStudio 
I 328 und Anm. 871. - Schwerlich hierher rhänt- (gegen o. I 262). 

Zu beachten AVP prati-rcmdhanl- Beiwort einer Pflanze (= AV 
°nandana-)\ L. Renou, Väk 5 (1957) 92. 

rändhra- n. ein Körperteil von Tieren (des Stiers, des Pferdes, 
der schwarzen Antilope), offenbar die Lende (RV +; ab JB 
verallgemeinert 'schwache Stelle’, daraus in JüS 'Blöße, 
Schwäche’, andererseits 'Lücke, Höhlung’ [T. Goto, MSS 44 
(1985) 80f., 82, 83 f.]). - Mi., ni., pä. randha- n. ÖfTnung, 
Spalte, fehlerhafte Stelle, u.a. (Tu 10617, mit Verweisen). - 
Idg. *lendh in Wörtern für 'Lende*, vgl. lat. lumbus (*Iondhuo-\ 

an. lendy ahd. lenti Lende, aksl. l$dvbj% f. Plur. Lenden, Inneres, 
Nieren, usw.; dieses vielleicht urverwandt mit idg. *londh-o- 

> got. land 'Land’ usw., über *Iendh 'sich senken’ ('♦Vertie¬ 
fung* ~ 'Senke, Land’ ~ 'Einbuchtung* [Körpergegend)), s. 
RANDH. Goto, a.a.O. 84ff. 

Ved. rändhra- vielleicht für *randhva- = lat. lumbus, mit °ra- aus 
udära-, jathära- 'Bauch*; Goto, a.a.O. 85. 

Zu verfehlten Deutungen, die von primärem „ÖfTnung, Spalte“ 
ausgehen, s. KEWA III 40,785, Goto, a.a.O. 84. 

RAP vertraulich sprechen, vertraut reden, undeutlich sprechen, 
schwatzen (RV [rdpat, rapatU rapema, arapat u.a.] +; s.u.); 
rärapiti ruft laut (RV 6,3,6; vgl. SV rärapat- ~ RV vävadat-, 

Renou, EVP 13 [1964] 123); dazu wohl pari-räp-, wenn etwa 
'Ausrede, Nachrede’ (RV 2,23,3.14 [~ AV °räpins. GeRV I 
303, ad 3a, Renou, EVP 15 [1966] 52, A. Minard, BSL 61 
[1966] c.-r. 19f.); reicher bezeugt in der dialektologisch jünge¬ 
ren /-Form LAP vertraulich reden, vor sich hin murmeln, 
schwatzen (AV [ä-lapantvi-ldpant(v/) lapantu u.a.] +), Int. 
lälaplti (AV *f), Fut. lapisya0 (Br +), lapitä- n. Geschwätz, 
Kaus. vi läpay° ausrufen lassen (AV; Jamison, -äya- 117), 
abhl-Iäpa-läp- Klage wimmernd (AV 11,8,25), ä-läpd- m. 
Rede, Gespräch (AV +), pra-Iäpa- m. Geplauder (AV +), 
u.a. - Mi., nu., dard., ni., pä. rapati, lapati schwatzt, waigali 
alä Gespräch, kho. reik sprechen, nennen, pj. launä schwat- 



rdpas- - rapsüdä 433 

zen; usw. (Tu S. 614b, 634a, TuAdd 11896a). - Iir., man.-mp. 
(r*b>, mp. Iäbagy np. läba Bitte, Gebet, u.a. (MacK 52, Nyb, 

ManP II 167a, Bai, Dict 358b). - Wohl zu einer Schallwurzel 

*lep, vgl. russ. lepet 'Stammeln, Lallen* u.a. 

KEWA III 89, mit Lit. (und Weiterem). - Unerweislich ist die 
Interpretation einiger Belege von rdp-a- als 'helfen* (aav. jav. rap 

'unterstützen’); s. Goto 260f., mit Lit. 
Nach Thi, GrammKat 538 Anm. 14 hierher ripü- 'betrügerisch* 

(s. REP) < *ri-rp-u- (~ RAP = '(Unwahrheit] schwatzen’, s. RV 
10,10,4 änrtam rapema). 

Set-Charakter von RAP/LA P ist nicht beweisbar; Goto 261 und 
Anm. 593. 

Über raphitä- s.u. rdpas-. 

rdpas- n. Gebrechen, körperlicher Schaden, Verletzung, Krank¬ 
heit (RV +); a-rapäs- ohne Gebreste; ohne Schaden zu brin¬ 
gen (RV +). - Vielleicht mit iran. Wörtern wie buddh. sogd. 
r'ßy khot. rrähaoss. ryn/run 'Krankheit* u.a. zu verbinden 
(Abaev II 445 [mit Lit.], Bai, Dict 362b; s.u.). - Weiteres ist 

unklar. 

Die iran. Formen weisen auf RV 10,117,2 raphitä- wird unter¬ 
schiedlich aufgefaßt (bei Thi, Ged 78 z.B. als 'jammernd' [~ RA PI]) 

und kann auch mit einer Übersetzung wie 'krank* (Grassm 1146) 
schwerlich zur Klärung von rdpas-l'räf* beitragen (*rap~h2° [s. Bee, 
LarTheor 63]??). Vgl. die Lit. in KEWA III 41,785; s. ferner Tu 10609, 
10621. 

Vorsichtiges Referat zu den Deutungs-Vorschlägen für räpas- bei 
Nowicki 99 (mit Lit.), der nur den Vergleich mit german. *rafis-jan 

'körperlich strafen* (an. refsa züchtigen, u.a.) in der Diskussion be¬ 
läßt. - Idg. *Hr-ep neben *Her-p (heth. arpa- 'bad luck, setback, 
misfortune’) erwägt Puhvel I 169, Gs Van Windekens 223. 

RAPSy s.u. virapsä-. 

rapsüdä, nur RV 8,72,12. - Unklar. 

Bei GeRV II 399 unübersetzt; über Versuche der Interpretation 
und Etymologie s. die Lit. in KEWA III 42,785, Renou, EVP 14 (1965) 
106f., Hinz, NÜ 195. - Zum Wert einer Komm.-Deutungs. das Urteil 
von Ge, a.a.O. (ad I2b). 
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raphitä-, s.u. räpas-. 

RABH ergreifen, fassen (RV [°rabhey °rabhante, °rabhadhvam 

u. a.] +; Goto 26lf), Perf. rebhire, rarabhmd, rärabha (RV); 

Aor. ärabdha (RV), ra/w/, rapsva (AVP; Narten, Aor218, Goto 

64); su-sam-rabdha- fest aneinanderhaltend (RV 10,72,6), 

ä-räbhya sich daran haltend (RV 1,57,4), ä-räbham, °rdbhe 

zu erfassen, zu erreichen (RV); rabhyas- mächtiger (RV 1, 
120,4; YV + °Iyas-\ rabhistha- mächtigst, sehr stark (RV +), 

rabhb f. ein Teil des Wagens (RV 8,5,29; „*StützeM, AiGr II 
2,298? SparreboomChar 129, Lubotsky, System 30), su-rabhi- 

wohlriechend (RV -f, s.o. I 461f.), rambhd- m. Stütze, Stab 
(RV 8,45,20), rambhini- f. sich (auf einen Stab) stützende 
Frau (RV 1,168,3; Kui, Nas 148, GeRV 1245 ad 3c), ä-rdmbh- 
ana- n. Standort, Platz (RV [10,81,2] +; Renou, EVP15 [1966] 

168, mit Lit.); Kaus. anv-ä-rambhay0 von hinten anfassen 

lassen (MS +). - Im Textstand jünger (ab RV 10, RV-Kh, AV) 

und semantisch leicht abweichend (Wack, Fs Jacobi 13 = KS 
429, Goto 262) LABH, meist 'bekommen’: labhate (RV-Kh, 
AV u.a.; s. Goto, a.a.CX), Perf. anv-alebhiresie haben ergriffen 
(RV 10,130,7), ä-Iebhäna- ergreifend, anpackend (RV 10,87,7; 
ebenda a-labdha- ergriffen, angepackt), Aor. alabdha, °äs 

(Käth +), alapsata (Br), lapsiya (Käth 4*; Narten, Aor 219), 
labdhva bekommen habend (AV +), Kaus. ä-lambhay0 unter¬ 
nehmen lassen (MS +), Des. lips-a° zu bekommen suchen 
(AV +); su-läbhikä- f. Adj. leicht zu bekommen (RV 10,86,7 
VokSg °ke\ lambhaniya- zu bekommen (Är +), lambhuka- 

der zu bekommen pflegt (Br +), läbha- m. das Bekommen (Sü 

[dharma0] +, AiGr II 2,95), u.a. - Mi., nu., dard., ni., pä. 
ä-rabhati unternimmt, labhati gewinnt, erlangt, laddha- ge¬ 

nommen, erhalten, usw. (Tu S. 615a, 635a, TuAdd 1305f., 
1361a, 2229a, 2314, 6446, 10948f., 13512). - lir.? Vgl. khot. 

päriphida sie stellen auf (*pathrambay°, Emm, SGS 82), 
tcärampha- Stab, Stock (*°äramba-, s. ved. rambhd-\ Emm, 
SGS 232), buddh. sogd. ptr’ß’k Stock (G[ersh] bei Emm, 
a.a.O.), chwaresm. pcrß- Geschlechtsverkehr haben (*pati- 
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raba- ~ RABH, Samadi 144?), mznbd’h er presste aus (*°uz- 

ramba- ~ RAMBH, Samadi 268, 269? S. ferner Bai, Dict 
143a, wozu Emm[Sk] II 50f.). - Ved. RA(M)BH/LA(M)BH 

(iran. *ra[m]bl) ‘ergreifen, fassen, festhalten (~ Stütze); für 
sich ergreifen, bekommen’ gehört vielleicht mit gr. äptpi- 
Aa<pf|<; ‘umfangreich, umfassend’, Xdtpüpa n. Plur. 'Beute¬ 
stücke, Siegesbeute’ zusammen. 

Trennung von RABH/LABH Tassen’ (= gr. laph-7) und RAMBH 
'stützen’ (*rem‘bh) ist (gegen Kui, Nas 148, s. die Lit. in KEWAIII42) 
sicher unnötig. Vielleicht kann von idg. *lembh/*lmbh ausgegangen 
werden; der semantisch unbefriedigende Anschluß von lit. läbas 

'gut’, löbis 'Reichtum, großer Besitz’, lett. labs 'gut, vollkommen* 
müßte dann unterbleiben (Bee, IF 93 [1988] 28, A. Lubotsky, New- 
Sound 58; s. auch die Lit. bei Karulis 1481). Andere gehen von Vabh 

(Vebhl) aus (vgl. rdbhas-\)y s. die Lit. in KEWA III 42f., D. A. 
Ringe, Jr., Glo 62 (1984) 136f., Schrijver, Refl 306. 

Fraglich bleibt der Anschluß von rbhü-, s.o. 1259f. (~ rdbhas-?). - 
Vgl. rähii-. 

rdbhas- n. Ungestüm, Gewalttätigkeit (RV 1,145,3), rabhasä- 

ungestüm, gewaltig (RV +), rabhasäna- wohl: ungestüm, 
machtvoll (RV 6,3,8; AiGr II 2,236), räbhasvant- ungestüm, 
ungeduldig (RV). - Wohl als „*ungestümes Zupacken“ zu 
RABH (Nowicki 102); vgl. Mn, ep. + sam-rambha- m. unge¬ 
stümes Verlangen, Eifer, Zorn (Tu 12993). 

Nicht besser zu lat. rabies 'Wut* (s. die Lit. bei Nowicki 103, 
Schrijver, Refl 305f.) bzw. oss. ravg(ce) 'günstige Gelegenheit’ (vgl. 
Abaev II 353). - Wenn rdbhas- eine alle zu RABH gehörige Bildung 
ist, spricht dies gegen *lembh (Nasal in rambh sekundär?) und für 
*IEbh als Vorstufe von RABH (*-£- = *-e- oder *-a-; gr. laph flir *leph 

nach Aapß&vw?); rdbhas- < idg. *lEbhesgr. *laphos n. (dp<pi-Aa<prj<;), 
~ ved. rbh-ü-1 

RAM zur Ruhe kommen, Stillstehen, ausruhen, rasten (RV 

[ramatey äramanta u.a.) +, sekundär 'zufrieden sein, sich ergöt¬ 

zen’, s. Renou, EVP 9 [1961] 102f., Goto 263 Anm. 596, o. 
II 428; Faktitivum ram-nä- [RV (dramnät u.a.) +] 'zur Ruhe 
bringen’, s. Stru, NuA 92, Joachim 143, Goto 263 und Anm. 
597, 598), Perf. reme (Br +); Aor. äramsta (RV), aramsthäs, 
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°sata (AV), ramsta (AVP) u.a. (s. Narten, Aor 219), Fut. 

ramsya0 (Br +); rata- froh, ergötzt, ergeben (Br +), ratva sich 

ergötzt habend (Br); Kaus. rämäya0, ramäya0 (RV +; dazu 

Jamison, -äya-103, 131f, T. Goto, IIJ 31 [1988] 310, A. Lu- 

botsky, IIJ 32 [1989] 106, GiovStudio I 192 Anm. 458), Aor. 

dnramat (RV, AVP); rati- f. Ruhe, Rast (VS +; zu rdnti- s.u.), 
rantar- verweilend (RV 9,92,3; s. AiGr II 2,676, Renou, a.a.O.), 
ramanrya- ergötzlich (AVP +), ramyä- erfreulich (Br +), a-räma- 

m. Vergnügen, Ergötzen (Br +), ni-rämin- verweilend, daran 

hängend (RV 2,23,16); zu Weiterem s.u. - Mi., dard., ni., pä. 
ramati ergötzt sich; usw. (Tu S. 615a, s.v. RAM; TuAdd 
10636f.). - Iir., jav. rämöiößdm ihr möget verweilen, rämaiieiti 

bringt zur Ruhe, ap. ariyäramna- m. N. pr. (vgl. die Lit. bei 
Mh, AirN 11/12; s.u.), khot. ram- 'rejoice’, mp. rämisn, np. 
rämis Freude, chwaresm. cmy- verweilen lassen (*ati-rämaya°)y 

pcrm- ruhen, zur Ruhe kommen (*pati-rama<r), oss. rcemun 

stehen, sich aufhalten; usw. (Emm, SGS 114f., Abaev II374, 

Bai, Dict 358af., Kel, Verbe 116,147 Anm. 29, Samadi 56,143, 
145). - Idg. *hxrem (~ ap. *ariya-Hram°)y gr. fjpepa ruhig, 
sanft, got. rimis n. (DatSg °sa) Ruhe, lit. rämas Ruhe, rimti 

ruhig werden, u.a. S. die Lit. in KE WA III44; Bee, Dev 193, 
Lehmann 285a, GiovStudio I 194(f.) und Anm. 463. 

Hierher wohl (°)ra-tha- 'Ergötzen, Zuneigung’, o. II430. - Einige 
zu RAM gestellte Ableitungen gehören eher zu RANt so rdmsu(°) 

[o. II428], rdnti- f. (s. auch rdntya-), wohl(?) 'Erquickung, Ergötzen, 
Erlabung* (RV +, Liebert 51,13lfl; vgl. Renou, EVP 9 [1961] 114). 
Fern bleibt RV ranta, s. Goto 263 Anm. 601, mit Lit. - Über ramati- 

'anhänglich’, ramati- etwa 'RuhefOrt)’ (AV +) vgl. o. I 110, mit Lit. 
(Umdeutung von ara-mati- als a-räm°l S. auch Renou, EVP 15 
[1966] 18. - Eine primäre RAM-Ableitung nur in ramatiE. Risch, 
Fs Debrunner 391 und Anm. 7 — KS 334 und Anm. 11). 

RAM ist ausnahmslos Anit-Wurzel, s. Goto 263 Anm. 597 (trotz 
*ränti- bei Tu 10709). - Eine Parallelwurzel LAM in ÄS zeigt viel- 
leicht lämakayana 

RAMB schlaff herabhängen (vom Penis) [RV (10,86,16.17 ram- 
bäte, 8,1,34 °rdmbamäna-)]; ärambana- n. Stütze (Up), anä- 

rambana- ohne Stütze (Br, Up; s.u.). Jünger (und reicher 
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bezeugt) LAMB: MS + lämb-a-te hängt herab (vorwiegend 

von Körperteilen gesagt), lambanastani- f. (AVP VokSg °ni) 

mit herabhängenden Brüsten (u.a., Goto 264 und Anm. 604); 

älambana- n. Grundlage (Up +; s.u.). - ML, nu., dard., nL, 
pä. lambati hängt herab, usw. (Tu S. 615b, 635b; TuAdd 826, 

8752, 10951fr, 11891). - Nicht eindeutig zugeordnet. 

Vielt, zu idg. *(s)lemb(h?)i vgl. engl, limp 'schlaff herabhängend’, 
mhd. lampen, slampen 'schlaff herabhängen’ u.dgl.; s. die Lit. in 
KEWA III 44, Lehmann 315a, Schrijver, Refl 179. - Lit. rambüs 

'stumpf, träge, faul’ gehört sicher nicht hierher, s. Fraenkel 696af. 
Ist die Bedeutung von ä-ramb® ä-lamb° 'Stütze, stützen’ (pä. 

älamba- m. 'Support* u.a., Tu[Add] 1363) durch das Präverb bedingt, 
oder hat RAMBH 'stützen* (o. II 435) darauf eingewirkt (s. AiGr 
I 129)? 

rambhä-, °rambhay° u.a., s. RABH. 

RA Y{RA s.u.) strömen, rinnen, laufen, wallen (RV + [nyate]; 

aktiv-faktitiv rinati 'läßt strömen, läßt laufen, treibt ausein¬ 
ander’ [RV +J, Joachim 147; MS arinvan [s. die Lit. bei Stru, 
NuA 112 Anm. 312; „singuläre Entgleisung“: R. Lühr, MSS 35 
(1976) 78]); rit- strömend, rinnend (RV 6,57,4; s. AiGr II 
2,42,44), riti- f. Strom, Bewegung (RV +), rity-äp- Wasser 
strömen lassend (RV; AiGr II 1,320). - Mi., dard., ni., pkt. riai 

bewegt sich, usw. (Tu S. 621b, s. v. Rl\ TuAdd 814,2063,7559, 
10743, 1075lf., 11862). - Iir., jav. aißuriüm ah- mit Kot besu¬ 
deln (Vd 7,12), auui... iriti bekackt (Vd 5,1; zur Herstellung 
[Hss. °ti ~ °(a] und Interpretation [verderbt für *irinäitfl] s. 
Kel, Verbe 14), airiti- f. Bekacken (Vd 13,48), khot. rnrna 

Taeces\ mp. np. ridart, oss. lyjynllijun ausscheiden, sich ent¬ 
leeren, usw. (Abaev II 54, mit Lit.; Bai, Dict 363bf.). - Idg. 
*(H)rej(H) [s.u.], vgl. lat. rlvus Bach, mir. rian Fluß, Meer, ae. 
rtdStrom, Bach, ahd. rinnan rinnen, russ. rejatbschnell fließen, 
strömen, rinutb, öech. finouti se strömen, fließen, u.a. 

Die idg. Wurzel ist wohl Erweiterung der „Bewegungs-Wurzel“ 
*h}er(~ *hxery o. I 106?), also *Hr°; sie endigte höchstwahrschein¬ 
lich auf *-Hy s. zum Set-Charakter von R° (gegen singuläres rit-) 
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die Lit. bei H. Rix, IF 70 (1965) 45 Anm. 66, Joachim 147 Anm. 473, 
Lühr, a.a.O. (ved. rinäti, °nite, °nänti < *°n-H-arui ~ german. *rinn° 

< *[H]ri-n-H°). - Vgl. Rix, a.a.O. 45fT.; Bee, Dev 38, Lehmann 286a, 
Lubotsky, System 37, E. Seebold, LarTheor 509, Koch, System 748, 
Schrijver, Refl 24. 

S. bes. u. renü-y retas-, LAY1. 

rayi- m. (seltener f.) Besitz, Reichtum, Eigentum, Gut (RV + 
[NomSg rayihy AkkSg rayim, InstrSg räya, DatSg räye, GenAbl- 

Sg räydh, NomPl räyah u.a.]; AiGr III 214fF.; s.u.); rayi-mdnt- 

reich (RV +), rayi-vant- (RV), häufiger re-vdnt- dss. (RV +; 
s.u.); °rayi- in Kompp., z.B. mamhaydd-r* (o. II286); d-räy-a- 

wohl 'geizig, karg' (RV 8,61,11; RV + aräyU f. Unholdin; vgl. 
die Lit. in KEWA III 632, s.u.). - Mi., vgl. pä. revata- m., 
°tä-, °ti- f. N. pr. (Malalasekera II751 fF.); pkt. revai- f. „mätfkä, 
devr; N. pr. (Mehta-Chandra-Malvania 644). - Iir., jav. raem 

AkkSg den Reichtum (= ved. rayim), aav. räiiö GenSg des 

Reichtums (= ved. räyah), °raii- (o. II286), jav. raeuuant- reich, 
elam.-altiran. *rajua°, *°rajua- reich (Hinz, NÜ 196f., 214); 
mp. räyömand reich, majestätisch (Nyb, ManP II 166a, 169a). - 
Idg. *rehri- (~ *rehu RÄ\ vgl. ved. rayim rä [Schm, Di 266]), 
AkkSg *rehx-i-m (> ved. rayim), DatSg *rehri-ei p> ved. räye), 

NomSg *reh\-hs (> ved. *reh, retrograd [nach rayim u.dgl.] 

rayih), Adj. *rehri-uent- p> ved. revan(-); auf dem idg. -/-Stamm 

*rehri-/*rehrj- fußt auch das Paradigma von lat. res 'Sache, 

Habe’. 

Dazu reiche Lit. in KEWA III 45 f, 786, Szem, Einführung3 191; 
s. ferner Pet, Lar 253 Anm. [210], 276 Anm. [227], Schrijver, Refl 140, 
379f. - Dem r®-Paradigma fern bleibt SV rah AkkPl (nicht existent, 
HofTm, MSS 18 [1965] 16 = HofTmA 445 f.) und wohl auch RV 10, 
111,7 räm AkkSg (nach HofTm bei Schi, Wn 41 von einem Wurzel¬ 
nomen rä- 'Gabe* [~ RV 10,106,5 satd-rä- 'hundert Gaben habend*]; 
anders Bee, Origins 80 f. bzw. Rasmussen, Morphophon 45 Anm. 30). 
In älterer Lit. wurden diese Formen (zusammen mit der Gramma¬ 
tikerfiktion rä-) auf ererbtes ra- = lat. re-s, re-bus etc. bezogen (s. 
KEWA III 46, Schi, a.a.O.). 

Zu iir. Übereinstimmungen zwischen ved. rayi-lrevdnb und av. 
*raji-/raeuuapt- s.o. 1 543 (ved. revdtl... citrdm u.a.), II 286 (,mamh0). 
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II 328 (märta-,.. revänt-), II 355 (miträsya revatah), Schlerath II 
162b (RV viräsya revatah ~ jav. virahe... raeuuatö). 

raräta-, s. laläta-, 

RAV1 (~ RAV1, s.u.) brüllen (RV [ruvdti, °ruva, ruvänt- u.a.] +; 
wohl sekundär athemat. rat///, v/-n/va/?fi [SrSü +], Opt. ruyät 

[SB +], Goto 266 [doch s.u. Iir.]; MS + rav-a- Med. [°ravantay 

ravamäna- u.a., mit affektivischer Bedeutung] erklärt sich 
durch Anschluß an NAV\ näv-a-te [o. II 23], Goto 265); Aor. 
ärävit, ärävisuh (RV; Narten, Aor 229); ruta- n. Geschrei, 
Gebrüll (SrSü 4-; aber AV 5,5,6 rutä- vielmehr zu RA V2 [s. 
WhiLanm 229, Narten, Aor 225, ZyskHealing 73]); Int. röra- 
viti, röruvant- (RV +), röruväna- (TB), Kaus. rävay0 (Sü +); 
räva- m. Gebrüll, Getöse, Lärm (RV +), tuvi-räva- (o. I 659; 
s.u.), ravätha-m. Getöse, Donnern (RV +), °ravas-y °rävas- (in 
VS brhäd-ravas- laut dröhnend, wohl auch in RV purü-ravas-, 
o. II150 [mit Lit.]; s.u.), ruvdtha- m. das Brüllen (Käjh = MS), 
*ruvan- in ruvanya0 grölen (RV 8,96,12), ruvanyii- laut (RV 
1,122,5; s. Renou, EVP 4 [1958] 27). - Mi., dard., ni., pä. ruta- 

n. Lärm, usw. (Tu S. 621b, s.v. RU]; TuAdd 1319, 9479a, 
10641). - Iir., jav. uruuatö GenSg des brüllenden (Humb, DLZ 
89 [1968] 219; athemat. [s.o.], vgl. Goto 266), chwaresm. rw- 

knurren, oss. arawyn/arawun lärmend widerhallen, u.a. (s. 
Abaev I 57, Morg, Shughni 86a, Bai, Dict 219b, Samadi 173, 
GiovStudio I 63 Anm. 127). - ldg. *h3reu(H) [vgl. o. *tuvi- 

Hrdva-y *puru-Hrdvas-y vielleicht auch RV 10,146,2 vrsäravd-, 

s. Goto 266(f.) und Anm. 609), gr. tbpuopcu heule, brülle, 
klage, aksl. rjuti„üpüeoüai“, lat. rumor m. dumpfes Geräusch, 

Gemurmel, u.a. 

Lit. in KEWA III 82; Goto 266, Rasmussen, Morphophon 229f., 
GiovStudio I 62f. Abweichend Ambr, ASNP 26 (1957) 83; s. auch 
Chantraine 1305a. - Set-Charakler von R° ist wahrscheinlich, trotz 
Sü + ruta- (nach Thi, Heimat 34 = 568 in der Komposition aus 
*°ruHta- entwickelt); s. Narten, Aor 229, Goto, a.a.O. 

Hereinspielen einer idg. Wurzel VeuH 'brüllen* nimmt Thi, a.a.O. 
33(T. = 567FT. an; s. KEWA, a.a.O., Frisk III 146, Chantraine 635b. 
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RAV2 verletzen, wundschlagen, wundscheuem (RV [10,86,5 

Aor. rävisam 'ich schlage Geizt) wund’, HofFm, Inj 250], Käth + 

[Aor. rävista, Konj. rävat, s. Narten, Aor 225 f.]); rutä- ver¬ 

letzt (RV, AV), rävitar- m. Verletzer (Käth +, Narten, a.a.O.), 
vaha-rävin- an der Jochstelle wundgescheuert (AB; Narten, 
a.a.O.). - Zur Frage von Formen in Fortsetzersprachen s.u. - 
Idg. wohl *reu 'aufreißen’ (s.u.), lat. ruö wühle, scharre, ob- 

rutus verschüttet, eingegraben, versenkt, lit. räuti rupfen, aus¬ 
reißen, u.a. 

S. die Lit. in KEWA III 63. - Ved. RA V1 ist Anit-Wurzel (ru-tä-)\ 

set-hafle Formen wie rävis*, rävitar- sind sekundär hinzugebildet 
(Narten, a.a.O. 226). Im Idg. mag es freilich ein Nebeneinander von 
*reu und +reufi gegeben haben (s. WH II 454, Rasmussen, Mor- 
phophon 200, Schrüver, Refl 234 [für *hyr*]). Dennoch dürfte *riha-(?) 
in pkt. rüa- u.a. 'cotton’ (Tu[Add] 10798) nichts Altes widerspiegeln 
(gegen Bur, BSOAS 49 [19861 593bf.); zu weiteren fraglichen Fort- 
setzem von RA V2 im Nu., Dard. und Ni. s. Tu(Add) 10642, Tu 10643, 
10645. 

Über ved. Belege, die irrtümlich zu RAV2 gezogen wurden, s. 
Narten, a.a.O. 224f. 

rav/- m. Sonne, Sonnengott (Up + [KäthBr ravi-putra- m. 'Sohn 
des Sonnengottes’]; wohl nicht früher, s. zur Belegsituation 
Eich, Spr 24 [1978] 156f.). - Mi., pä. pkt. ravi- m. Sonne (s. Tu 
10646). - Idg. *h2reu-hy vgl. arm. arew Sonne; heth. haruanai- 

hell werden, dämmern. Eich, a.a.O. 144fF. (mit reicher Lit.); 
Oett 369, K. H. Schmidt, KZ 98 (1985) 215 und Anm. 3, B. A. 
Olsen, REArm 19 (1985) 7, Puhvel III 204. 

rasanä- f. Strick, Seil, Halfter (RV +; MKII 208, RauVedA 32, 

SparreboomChar 133). - Mi., singh., pä. rasanä- f. Frauen¬ 
gürtel, u.a. (Tu 10647). - lir., mp. np. rasan, chwaresm. rsyn 

Strick, Seil, arm. (< iran.) erasan Zügel, arasan Strick, u.a. (s. 
KEWA III 47, Bolognlmpr 11, Abaev II 382 f., Bai, Dict 
214bf.). - Von rasmi- (~ rasmän-) nicht zu trennen. 

lir. *rac 'binden’ vielleicht aus Vale, vgl. lat. laqueus m. 'Strick’, 
lacere 'verlocken’ (HolTm bei BenedettiComposti 121). Andere 
Deutungsvorschläge referiert KEWA, a.a.O. 
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Über ural. Wörter iir, Ursprungs s. Abaev II 382, Joki 97, 308, 
Katz, Habilschr 340 (< frühurar. *räsänä)\ zu semit. Material vgl. 
Bai, Diel 214b, H. B. Ros6n, Gs Van Windekens 233f. (mit Lit.). - 
S. ferner räsnä-. 

rasmi- m. Zügel, Zugseil, Leitseil (RV + [meist im Plur.; über¬ 
tragen auch 'Strahl*, s. Renou, EVP 3 (1957) 52]; MKII 208, 
RauVedA 31 und Anm. 110, SparreboomChar 133), rasmi- 
vänt- strahlenreich (TB +), rasmivdnt- dss. (Samh); dazu ras- 

mdnnur in RV 6,67,1 rasma (NomSg, GeRV II 170, ad lc), 
9,97,20 a-rasmän- ohne Zügel, 5,87,5 sthä-rasman- etwa: mit 
unbeweglichen Zügeln (s. AiGr II 2,768, Renou, EVP 10 [1962] 
97; Wennerberg I 158fT, mit Lit.). - Mi., dard., ni., pä. ramsi- 

Strahl, usw. (Tu 10648f., TuAdd 10648; s. KEWAIII47, K. R. 
Norman, SktWC 395 [pkt. rarthu- 'Strahl5 < *rasnuKonta¬ 
mination aus rasmi- und bhänü- (o. II 260)?]). - Ved. rasmi- 

und rasmän- (AiGr, a.a.O.; o. II 56) sind zusammen mit 
rasanä- Ableitungen eines unbezeugten *ras (iir. *rac)y wohl 
'binden’. 

Über Annahmen zu weiteren Anschlüssen s. die Lit. s. v. rasana-. - 

Finn.-perm. Wörter für 'Seil, Kette’ weisen auf früh-iir. *resm° (nach 
Katz, Habilschr 339f. auf Vesvno, vgl. ved. rasmdn-) als Entlehnungs¬ 
quelle hin; s. Joki 96, 97, 308, Rddei, Sprachk 57, UEW 744. 

RAS brüllen, schreien (SB [drasat], SrSü [abhi-rasati] +; s. Giov- 

Studio I 62, Goto 267). - Mi., nu., dard., ni., pä. rasati 'calls 
out’, u.a. (Tu S. 616b, s.v. RAS *). - Hierherräsabha- (schwer¬ 
lich fsi~y o. I 261)? Lautnachahmend (Goto, a.a.O.)? 

Ganz unsichere Anschlüsse an german. Material bei WP II 342, 
Pok 852, s. Lehmann 283a; unsinnige Wurzel-Anatomie bei Bai, 
Dict 361b (s. GiovStudio, a.a.O. Anm. 125). - Jav. rarjha- (Yt 5,93) 
ist schwerlich „Schreier“ (vgl. KEWA III 48); s. Bthl, Wb. 1510, 
KEWA III 552 (mit Lit.). 

rasa- m. Pflanzensaft, Saft, Flüssigkeit, Seim, Essenz, Mark 
(RV +), a-rasa- saftlos, kraftlos (RV +; Br + a-lasd-, AV alasa°> 

o. I 126), rasayya- kräftig, seimig (RV 9,97,14; AiGr II 2,286), 

räsavant- saftig (RV +), rasin- dss. (RV, YV); rasa- f. ein 



442 rasa- - RÄ1 

mythischer Strom am Ende der Welt, ein Nebenfluß des 
Indus (RV [wohl nicht appellativisch 'Flut, Naß1] u.a.; Zim- 
merAiL 15f., MK II 209, Lüders, Varuoa 230f., o. I 72f.); 
denominativ (vgl. rasa- „Wohlgeschmack“ seit SB) rasäy0 

schmecken, kosten (SB, Up +), rasayitär- Koster (SB). - Mi., 
nu., (nu.-)dard., ni., pä. rasa- m. Saft, Geschmack, usw. (Tu 
S. 616b, s.v. RAS2; TuAdd 10650f.). - Iir., vgl. jav. rayhä- 

f. Name eines mythischen Flusses (= ved. rasa-); iran. *raha- 

ka- Ader’ (man.-sogd. r% chwaresm. r\ mp. rhgy rgy parth. 
rhk; khot. rrä Adern, u.a.: Hfenning] bei Gersh, Gramm 61, 
Emm, SGS 297, Bai, Dict 36la). - Nicht zu trennen von lat. 
rös m. Tau, Tautropfen, lit. rasäy aksl. rosa Tau. 

Vielleicht von einem Wurzelnomen *(hJros- (~ *\h{]ers-f ARS\ 

o. I 123?) ausgehend (ältere Lit. bei Vasmer II 537, Fraenkel 699a; 
Lubotsky, System 76,105; s. Rasmussen, Morphophon 168). - Wei¬ 
teres in KEWA III 48; unglaubhaft M. L. Mayer Modena, Acme 36 
(1983) 13fT. („indomediterran“). 

rasä-, s. rasa-. 

RAH verlassen sein, einsam sein (SGrSü [vi-rahay0] +); raha-sü- 

heimlich gebärend (RV 2,29,1), vielleicht für *rahas-s°y vgl. 
Mn, ep. 4- rahas- n. Heimlichkeit, Einsamkeit (~ Pan 5,4,81 
°rahas-ä-). - Mi., dard., ni., pä. rahita- verlassen, einsam, u.a. 
(Tu S. 617b, s.v. *RAH; TuAdd 10666). - Iir, vgl. mp. np. 
räzy parth. rz Geheimnis, u.a. (s.u.) - Weiteres ist nicht 
ermittelt. 

Über unsichere idg. Anschlüsse s. KEWA III 49, Nowicki 104. - 
Zum iran. Material s. KEWA, a.a.O, Bai, Dict 359af.; einiges bleibt 
fern. So ist jav. razah- (nur Vd 8,97) wohl nicht 'Einsamkeit’ (= RV 
'rahas0), sondern gehört eher zu räjas-1 (s.o. II 426); über ap. rad- 

'verlassen’(?) s. Wüst, ApSt 258, 259 Anm. 6fT. [vgl. C. Haebler, 
MSS 45 (1985) 82 ff.]. 

rähügana-y s. raghü-. 

RA1 geben, schenken, spenden (RV [raräthämy ririhi]), Perf. 
rare, rarimä, rariväms- (und ä-rar\väms-iä-rarus-, s.o. I 110f.; 
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RV); Aor. ärädhvam, äräsata, Konj. räsat, räsate, Imp. rös/, 
rasva, u.a. (RV [+]; s. Narten, Aor 219fF., Spr 14 [1968] 121, 
Joachim 144, M-Br, KonjOpt 85f.); rätä- gespendet (RV +); 
rö-, °rä- Gabe (RV; o. II438), rävan- Geber (VS; RV d-rävan-)\ 

zu rayi/-Äfi- s. bes. - Als Verbum früh ausgestorben (Nar¬ 
ten, Aor 221); im Mi. scheint nur (rayi-)/re° fortzuleben (o. II 

438). - Iir., aav. rayharjhöi Thou mayest bestow* (Y 28,8; ~ 
ved. räsate [RV 1,96,8 mit äyuh ~ Y 28,8 r°...yauue, Kel-Pir 
III 26]), aav. jav. /ä/fl- f. Gabe, Geschenk, jav./arä... rfl/u ich 
bringe dar (s. HumbElßkj, Gä II 102), fdrä... rarjhe ich will 
gewähren, rata- gespendet (s.u). - Idg. *rehl ‘geben’, vgl. lat. 
res ‘Habe’ (*reh\-i-, aia. rayi-; s.d., mit Lit.). 

Zu Überholtem vgl. die Lit. in KJEWA III 52; unerweislich ist, daß 
in RÄ1 eine idg. Wurzel */e//(got. un-leds arm u.a.) mit eingeflossen 
sei (s. KEWA, a.a.O. 53; vgl. zuletzt Rasmussen, Morphophon 67). 
JüS LÄ 'ergreifen’ bleibt sicherlich fern, s. KEWA III 99 (dazu Bur, 
Krat 15 [1970(72)] 55), JüS, s.v. 

Fraglich ist Zugehörigkeit von ratna-, s.o. II 428. 
Iran. *rä 'geben’ vielleicht noch in der NÜ (Hinz, NÜ 200f.) und im 

Chwaresm. (s. Samadi 160); nicht im Ap. (Schm, Bis 70 [ad IV 54], 82b). 

RA2 bellen (RV [räyafsij, räyant-]; Br). - Mi., (nu.-)dard., ni., 
pkt. räi lärmt, u.a. (Tu S. 626a, s.v. RAI). - Iir., jav. gäOrö.- 

raiiantdie Gesänge ausschreiend (Yt 13,105), parth. ghry- 

prahlerisch sein (*gä6ra-räjaGersh, TPS 1964, 14 Anm. 1), 
khot. rrai- lärmen, buddh. sogd. ry- weinen, oss. rcejyn/rcejun 

bellen, u.a. (s. Emm, SGS 115, Abaev II 371, Bai, Dict 369a, 

F. Thordarson, CompLI 460). - Idg. vielleicht *leh2, vßl* lat. 

läträre, lit. Iöti> aksl. lajati bellen, u.a. 

S. die Lit, in KEWA III 55; Fraenkel 387a, GiovStudio 169f. (mit 
Lit.), Schr(jver, Refl 142. - Möglich bleibt Herleitung von ra-y° aus 
einer idg. VWurzel wie *Hreh\ in an. rämr heiser, russ. räjatb tönen, 
usw. (Fraenkel 733a, Schrijver, a.a.O. 257 f ; s. auch Gersh, Gramm 
249; Rasmussen, Morphophon 57 [*reh7-j-]). 

RA3 ruhen, still sein: verbal offenbar nur in schwundstufigem 
il-äya° (o. I 196, mit Lit.; ~ °ila- ‘ruhig’ [o. I 73], irmä still [I 
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206]); rä in Ableitungen wie ratri- (~ o. I 126?), aav. 
jav. rä-man- 'Ruhe’, nach Thi bei Th. Oberlies, Krat 38 (1993) 
189 Anm. 1 auch ved. ä-räti- („Nicht-Stillstehen“ = „Nicht- 
Friedlichkeit“ [s.u. II 447]). Idg. wohl *(H)reh{; o. I 196, Ras- 

mussen, Morphophon 162. 

räka- f. Name einer Göttin (der Geburt? Söhne und Wohlstand 
verleihend? - Später: eine Genie des Vollmonds [RV +]; 
ZimmerAiL 352). - Unklar. 

Als 'gabenreich’ (~ RV 2,32,4.5) zu RÄ1 (Grassm 1155f.)? Nach 
Hauschild II 298b primär '(Vollmond-)Nacht’ und mit ratri- ver¬ 
wandt. Über noch unwahrscheinlichere idg. Deutungen und über 
Herleitungen aus nicht-idg. Quelle (~ RV 2,32,8 r° neben gunguo. 
I 489, mit Lit.) s. das Referat in KEWA III 49. 

RAJ herrschen, König sein; strahlen, glänzen (RV + [z.B. RV 
1,143,4 räjatiist König; 3,2,4 räjantam den strahlenden, usw.]; 
s. Joachim 144f., Goto 267IT., GiovStudio 1107f.; RV 1,104,4 
rasti herrscht [oder 'strahlt*, Goto 270], 6,12,5 rät strahlt [? S. 
Joachim 145, Goto, a.a.O.]); räjäse zu herrschen (RV; AiGr 
II 2,230). - Mit räj- (ganz oder teilweise) zu verbinden. 

Die Bedeutungen 'herrschen* und 'strahlen* sind nicht in allen 
Belegen klar voneinander zu trennen, s. Goto 267 ff. (vgl. auch Nar- 
ten, Aor 221 f. zum isolierten Aor. arqjisur, RV 8,14,10). Über Ver¬ 
suche, 'strahlen* überhaupt aus den ved. Belegen zu entfernen oder 
- wahrscheinlicher - 'strahlen, prangen* aus 'König sein, herrschen, 
♦Ansehen haben, *in die Augen fallen' zu erklären, s. die Lit. bei 
Goto 271. - RÄJ 'König sein’ (> 'strahlen*?) wurde als Denomina- 
tivum des gewiß alten räj- erklärt (doch erweisen die vereinzelten 
rasti und [?] rät wahrscheinlich kein altes *[Hjreg-ti), s. die Lit. in 
KEWA III 56 (und Joachim 145, Stru, Fs Hoenigswald 386IT., J. H. 
Jasanoff, LarTheor 234); vorsichtiger Goto 271 („...dürfte man an 
Einfluß von räj- 'König*...in Bedeutung und Form auf räj-aJI 

'herrschen* denken"). 
Über AV 6,98,1 räjayätai 'he will rule’ („repetition“ °yäti in TS 

2,4,14,2) s. Jamison, -äya- IS („a nonce form built as quasi-denomi- 
native to ... räjart-.. .u?) und Anm. 8. 

räj- m. König, Herrscher, Gebieter (RV (1,121,3 NomSg rät; f. 
'Gebieterin* RV 5,46,8, s. Renou, EVP 4 (1958) 74] +), sam- 



raj- m. Oberherr, oberster Gebieter, Gesamtherrscher (RV 
[°rat, °räj-am usw.] +), adhi-räja- m. Oberherr (RV +), u.a. 
(s. AiGr II 1,88,121; Th. Oberlies, BEI 9 (1991] 116 Anm. 49); 
rajrii- f. Königin, Gattin des Herrschers (VS +; RV [10,85,46] + 

sam-räjni- f. Oberherrin [s. ferner AiGr II 2,421]); räjyä- n. 

Herrschaft (RV [7,6,2] + [auch 'königlich'; s. AiGr II 2,809]; 

°räjya-, AiGr II 2,830f., 833, 834); räjan- m. König, Adliger, 
Mann aus königlichem Stamme (RV +, s. RauStaat 68ff.; für 
archaisches raj-, vielleicht durch das ererbte Fern. [°]rajni- 

[s. Idg.] veranlaßt oder begünstigt, AiGr II 2,177; doch s.u., 
auch über einmaliges räjan-), räjanyä- adlig (RV [10,90,12] +; 
RauStaat 67f.). - Mi., nu., dard., ni., a£. räjä, läja (u.a.) König, 
pä. rannt- f, Königin, rajja- n. Herrschaft, usw. (Tu S. 618a, 
s.v. RÄJ2; TuAdd 10679, 10692, 10694, HinMi 153f.). - lir., 

jav. bd&zi-räz- in der Höhe gebietend (Yt 13,100 [Kel, NR 
280]; s. ferner Mh, AirN 1/44, 1/95); über aav. räzar-lräzan- 

(u.a.) s.u. - Idg. */i3rig- 'Herrscher, herrschend’ (~ RAJ2', 

s.u.!), *h3reg-n-ih2- f. Frau des Herrschers (vgl. Pet, Lar 327, 
H. Rix, Fs Pallottino 110, o. II 75), lat. reg- m. König, Fürst, 
Oberhaupt, regina f. Königin (*regnt°, Rix, a.a.O.), air. n 

GenSg rlg) König, rigain Königin (s. Pet, a.a.O.), rige König¬ 
reich (~ ved. rqjyd-, AiGr II 2,839), u.a.; s. besonders zu 
RÄJ, rästrä 

Vgl. KEWA III 52,786 (mit Lit.), Lehmann 283b; Belardi, SMeM 
9,24,27f., W. Euler, Sprwlnnsbruck 65 Anm. 5, R. M. Rowlelt, JIES 
12 (1984) 193 ff, Stru, Fs Hoenigswald 385 ff, D. A. Ringe, Jr., Spr 
34 (1988-90191]) 112 Anm. 125, Schrijver, Refl 121, B. A. Olsen, Fs 
Rix 364. - Die Herleitung aus einem dehnstufigen Wurzelnomen 
*(H)regauch dessen Bezug auf *h}reg (o. II425), ist höchst glaubhaft 
und einer Deutung aus Ve/fjg- (~ ürj-) unbedingt vorzuziehen (s o. 
1243, mit Lit.; auch gegen Zimmer, Urspr 14 Anm. [18], AoF 18 [1991] 
139 Anm. 126), vgl. B. Schlerath, StldgW 264 Anm. 4, Th. Oberlies, 
SII 15 (1989) 77f. Anm. 32, Ringe, a.a.O. [s. ferner H. Scharfe, Fs 
Heesterman 311]. 

Jünger scheint die -un-Erweiterung rajan- zu sein (s.o.; vgl. auch 
Kur, AkzAbl 266); liegt ein paralleler Vorgang in khot. rräysan- 

Tlerrscher, Leiter* vor (Bai, Dict 361b)? - Probleme erwachsen 
dieser Auffassung vielleicht durch einmaliges räjan- (in RV 10,49,4 
yqjamanasya räjäni), wenn wirklich 'Herrschaft* (GeRV III 209), 
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'Anordnung, Lenkung* (J. Gonda, KZ 73 [1956] 166f. = SelStud I 
430 f.; räjan- dann „*Anordner“, s. die Lit. in KE WA III50 f.?) od. dgl. 
(nach anderen 'Gesetz* [~ lat. /ex?], s. AiGr III 313, Schrijver, Refl 
120); rqjdn-i ist zudem von aav. räzar-Iräzanjav. räzar- vielleicht 
nicht zu trennen (RV, a.a.0. ydj° r° ~ Y 34,12 räzar? ... yasnahiiä, 

HumbEIfSkj, Gä II 113, Kel-Pir III 120), dessen Bedeutung im 
Bereich von 'Verkündigung, Gebet* liegen mag (s. die Lit. in KEWA 
III 50 Anm. *; Ins, Ga 57,226 fdirective*), Bee, Gramm 76 ['pro- 
nouncement’], Kel-Pir II 310, HumbEIfSkj, a.a.O. 112f.). 

Ganz fraglich ist ein Zeugnis von °räj(on)- im IAV, s. KEWA II 
144, III 51. 

räjayaksmä- s. yäksma-, o. II 392. 

räjanräjan-, s.u. räj 

räjasüya-, s. SA V12. 

rajiräjiva-, s. RAJ2. 

rajms.u. rq/-. 

randyanur RV 6,23,6 °>>ä (v.l. randryä). - Nach Form und 

Bedeutung unklar. 

Hoffm, Diss 287ff. argumentiert für älteres rändryä (worin 
wohl flir palatales *°r wird zweisilbig gemessen); dieses könnte 
auf einem *randrä- (zu RAN [oder RAM], nach mandrä- gebildet) 
beruhen (r° nach Grassm 1158 = „erfreulich [?]“). - Anders Kui, Fs 
Debrunner 247, KuiAryans 71, 72. 

räti- (°n-1) f. Gabe, Opfergabe, Gunst; gebende Gottheit, gute 

Genie, 'Huldin’ (s. RV 1,29,4 ärätayo ... rätäyah 'Unholdin- 
nen... Huldinnen’ GeRV 131; vgl, Renou, EVP \2 [1964] 122) 
[RV +], räti-sac- von Gaben begleitet, m. Plur. eine Gruppe 
spendender Genien (RV +), rät in- aus Opfergaben bestehend, 
Beiwort des Opferlöffels (RV; Renou, EVP 16 [1967] 45); ärati- 

f, Feindseligkeit, Mißgunst, Unhold(in) [vgl. o.], u.a.. (RV +; 

s.u.), aräüvän- feindselig (RV), arätiy0 feindlich gesinnt sein, 
Unglück bringen (RV, AV + [JB arätitaAiGr II 2,574]), 
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arätiyü- feindselig (AV 10,6,1), - Pä. aräti-, pkt. aräi- Feind. - 
Iir., aav. jav. räiti- f. Gabe, Freigebigkeit (HumbElfSkj, Gä 
II 129), jav. räiti- freigebig (s. HumbElfSkj, a.a.O. 97), aräiti- 

geizig, Geiz, aräitiuuant- geizig, parth. r'd, mp. np. räd frei* 

gebig. - Zu RÄl. 

S. die Lit. in KEWA III 53, 632, 786. - Ved. aräti- ist wohl als 
Negierung von r° zu verstehen (vgl. Kui, I1J 5 [1961-62] 50 Anm. 10; 
s. auch GfSü ra//- freundschaftlich, m. Freund, L. Renou, Krat 10 
[1965] 102a); Thi (vgl. KEWA III53; s. jetzt o. II444, s.v. RA3) erwägt 
ftir ä-f ein von räti- verschiedenes Etymon. Ist RV 2,23,7 marcäyät... 
arätivä ~ jav. arätöis ... °m9r9nc° (o. II 324) Zufall? Vgl. weitere iir. 
Textkombinationen (verschiedenartigen Aussagewerts) in RV citrä- 

rätisantu rätäyas, rätäyas ... maghäm ~ Y 33,7 magaonö ... 

häntü ... ciOra rätaiiö (o. I 543, II 289, Kel-Pir III 103). 

[räti-1: Ein neben räti-1 stehendes Adj. r° Treigebig' ist vorstell¬ 
bar (vgl. jav. räiti-, parth. r’d usw. 'freigebig’), wird aber von 
den Texten nicht gefordert (Liebert 133). - Vollends abwegig 
ist der Versuch, in räti-2 ('bereitwillig’) ein von räti-1 ursprungs- 
verschiedenes Wort zu sehen, vgl. das Referat in KEWA III53 
(s. auch KEWA I 47; o. I 109)]. 

rätri- f. Nacht (RV +; seit AV auch ratriAiGr III 185f., Ved- 

Var III 79f.); ati-räträ- nächtlich (RV [7,103,7] +), aho-rätra- 

Tag und Nacht (RV +), u.a. (AiGr II 1,90, II l2 Nachtr 28, 
Schulze, KS [2Nachtr] 785 f.). - Mi., nu., dard., ni., pä. ratti- 

f. Nacht, as. ratri-, läti- u.a. dss., amg. räo nachts (< LokSg 
aia. rätrau), hi. rät(i) Nacht, rataüdhi Nachtblindheit (< LokSg 
räträv [+ ändhya-], F. Thiesen, briefl.), usw. (Tu 10702 [mit 

Verweisen], TuAdd 10700aff.; AiGr III 152, Schulze, a.a.O. 
788fr., HinMi 148). - Wahrscheinlich rä-tr-I-,,*still machende, 
♦beruhigende“ (s. RÄ3, mit Verweisen); Ins, Spr 20 (1974) 
122 f. 

Ursprünglich Epitheton zu näkt- oder ksdp-, die es in der aia. 
Sprachgeschichte verdrängt (Schulze, a.a.O. 800f.; s. G. Michelini, 
SILTA 6 [1977) 109)? - Anders zum Ursprung von ra-tr° (~ °lätr-, 

o. I 126?) Schulze, a.a.O. 848 („*Gewährerin“, zu RA1); über ältere 
Vorschläge s. KEWA III 53. - Vgl. u. II 449. 
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RADH Gelingen haben, Erfolg haben, den Zweck erreichen, 

das Ziel erreichen, Glück haben (AV 4- [radhyaYV + rädh- 

nötiy s. Jamison, -qyn- 152]), Perf. rarädha hatte Erfolg (RV 

[10,107,6] +); Aor. ärädhi (RV +), Konj. rädhatfi), rädhäma 

(RV), arätsit, rädhisi (AV +), u.a. (s, Narten, Aor 222 f., mit 

Lit.), Fut. rätsy0 (AV +); räddhd- zustande gekommen, gelun¬ 

gen (AV [dparäddha-i Br +); Kaus. rädhay0 erfolgreich 

machen (AV +; Jamison, a.a.O.); rädhas- n. Gunst, Wohl¬ 

wollen, Freigebigkeit, Gabe (RV +; s. Gonda, Prayer 159fr), 

(krsta)-rädhi- (im Landbau) erfolgreich (AV), radhya- zu¬ 

standezubringen, zufriedenzustellen (RV +), raddhi- f. Gelin¬ 

gen, Glück (AV +). - Mi., dard., ni., pä. ä-radheti ist erfolg¬ 

reich, gefällt, u.a. (Tu S. 619b, s.v. RÄDH; TuAdd 10708a). - 

lir., aav. rädat Aor.-Konj. macht recht, entspricht (Y 51,6), 

rädwtiwohl: sie machen recht (Y 33,2), u.a. (s. HumbElfSkj, 

Gä II41,94,225, Kel-Pir II310), rädah- n. wohl: Freigebigkeit, 

Fürsorge, rädah- Adj. freigebig (*rädhass. AiGr II 2,223, 

HumbElfSkj, a.a.O. 170, Kel-Pir III25), jav. *rästi- "Gelingen’ 

in Eigennamen (Mh, AirN 1/28,1/63, mit Lit.); hierher wohl 

aav. jav. andraetwa "(religiös) aktiv, eifrig, glaubenstreu’ 

(: RÄDH = ädhrd- : NÄDHy o. I 165f., II 34; Kel, MSS 51 

[1990] 98, Kel-Pir II 206, III 160 [Y 43,3 haiOiüpg... an>drö ~ 

RV satya-rädhas-], 225; zu weiteren altiran. Anschlußvor¬ 

schlägen s. Kel, Verbe 116, 118 Anm. 8); khot. tträy- be¬ 

wahren (*ati-räday°)y mp. np. ärästan bereiten, u.a. (s. Emm, 

SGS 41, Bai, Dict 143bf., 362b). - lir. *(H)raHdh/*(H)rHdh- 

rd- p* av. arsdra ) < idg. *(II)reh]dh (s.u.), vgl. got. ga-redan 

Vorsorge treffen, ur-redip entscheidet, bestimmt, altruss. 

raditi umsorgen, aksl. ne-raditi vernachlässigen, sorglos sein, 

u.a. 

S. die Lit. in KEWA III 54, Lehmann 148a; zur idg. Wurzel 
(V/r° = wohl *h2r°) vgl. Schrijver, Refl 307 (s. ferner Rasmussen, 
Morphophon 148 Anm. 2). - Älteres in AiGr 1105 (doch s. I2 Nachtr 
58). 

rändrya-y s. rändya-. 
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rämä- Adj. dunkel, schwarz (oder n. [?] 'das Dunkel’, RV 10,3,3; 
AV +); dazu rämä- m. N. pr. (RV [10,93,14] +; vgl. krsna-, 
syava- N. pr., Hoflfm, WuS 21 [1940] 156 = HoffmA 23), rämi- 

f. (RV 2,34,12), ram(i)yä- f. (RV 2,2,8), räm(i)ya- f. (RV, AV) 

Nacht (vgl. krsnf-y °/id-u.a. 'Nacht*, o. 1397; AiGr II 2,396,935, 

Renou, EVP 3 [1957] 86, G. Michelini, SILTA 6 [1977] 108fT.), 

räma- f. Hetäre, Frau niedriger Herkunft („Schwarze“? - 
Käth +, MK II 222). - Pä., pkt. räma- m. N. pr. - Vielleicht 
idg. *(H)rehi-movgl. ahd. rämac schmutzig, rußig, u.a. (s. 
die Lit. in KEWA III 54; Lubotsky, System 89). 

Zu Weiterem s. KEWA III 54f., 786. - Schwerlich hierher pä. 
lämaka- Inferior, bad’ u.a. (Tu 11021; s. TuAdd 11021). 

Nicht vorzuziehen ist Trennung von räml- usw. "Nacht1 von r° 

"dunkel’ (bzw. Deutung von r° ‘dunkel’ als sekundär [?]); rämU solle 
wurzelhah mit rä-tri- (o. II 447) oder als „Liebliche“ (Schulze, KS 
[2Nachtr] 848) mit RAM (o. II 435 f.) zusammengehören. 

rayanträy-a-y s. RÄ2. 

räsi- m. große Menge, Haufe, Gruppe, Herde (RV +). - Mi., 
dard., ni., pä. räsi- m. Haufe, Menge, Masse, u.a. (Tu 10720; 
TuAdd 4318a, 10720). - Iir., vgl. pasto ryäsa (u.a.) Haufe 

(*räsijä; Morg, Voc 65, MorgID 217, Skj, CompLI 408). 

Eine alte Deutung (s. KEWA III 56) verbindet r°t etwa als ./Bün¬ 
del, Büschel“, mit iir. *rac "binden’ (ras'anärasmi-y o. II 440, 441); 
semantisch ist dies nicht abgesichert. 

rästrä- n. Königsherrschaft, Reich (RV +; RauStaat 72 Anm. 2), 
rästrin- m. Herrscher (Br), rästnya- m. Thronfolger (Kä(h +; 
s. AiGr II 2,437), rästri- f. Beherrscherin, Gebieterin (RV 
[wohl auch in 6,4,5, AiGr II 2,407] +; VdhSü 'Stute*, dazu 

N. Oettinger, IF 91 [1986] 119 und Anm. 11, mit Lit.). - Mi., 

ni.,pä. ratfha-n. Reich, Land, usw. (Tu 10721 [mit Verweisen]; 

TuAdd 10721 f,)- - Iir.? Vgl. vielt, jav. *rästar- 'Gebieter* im 
Eigennamen rästard.vaYdnti- (Mh, AirN 1/73, mit Lit.). - Zu 

raj-. 
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Sind iir. Viräc-iar- (?), %H)räc-tr-iH- 'Herrscherin)', %H)räc-tr-a- 

'HerrschafF Neuerungen neben archaischem *Hräj- 'Herrscher, 
herrschend* (räj-)t AiGr II 2,672? Das ist wohl wahrscheinlicher als 
eine direkte Herleitung aus der nichtprimären Verbalsippe RÄJ 

'herrschen1. 
Überliefertes -r- in rästrä- usw. ist sprachwirklich (gegen AiGr 

I 166f.), s. Hoffm, MSS 8 (1956) 20 = HofTmA 399. 

räsabha- m. Esel (RV +; vgl. W. Rau, ALB 44-45 [1980-81] 
182 ft). - Eine Bildung mit dem Tiernamen-Sufiix -bha- (AiGr 
II 2,746); wohl (der Tradition gemäß, s. SB 6,1,1,11) als 
„♦Schreier“ zu RAS (s. KEWAIII 57 [mit anderem], o. 1473, 
AiGr, a.a.O., Rau, a.a.O. 182, Tu 10725). 

räsnä- f. Gurt, Gürtel (VS +); räsnäkä- f. Bändchen, kleines 
Band, kleiner Gurt (Käth), räsnävd- gegürtet (SB +). - Umge¬ 
staltung eines *yasnä- f. 'Gürtet (~ ved. °yäswenn 'Gurt’ 
[o. I 104],prasun ydse Gürtel [Tu 10478, MorgID 333], jav. 
yäh- gürten), das mit gr. (ü>vti f. Gürtel (*iös-nä-y ältest wohl 
*jeh^s-neh2- [s. Rasmussen, Morphophon 190]) identisch sein 
dürfte. 

Lit. dazu bei Frisk 1618, KEWA III57; für r- statt *y- wird gewöhn¬ 
lich Kontamination mit rasanä- verantwortlich gemacht (anders 
Puhvel I 41). - Zu einem iran. *rähanä- (von ähnlicher Genese?) 
s. die UL in KEWA III 787. 

räspinänur RV 1,122,4 °äsya; räspirä-y nur RV 5,43,14 °äsah\ 

von unklarer Bedeutung und Herleitung. 

Lit. zu Erklärungsvorschlägen in KEWA III 57; s. ferner Renou, 
EVP 4 (1958) 27, Lubolsky, System 86 (°na- = 'sounding[?D, Kui- 
Aryans 26. - Die beiden Wörter gehören offenbar zusammen (RV 
1,122,4 mätärä räspindsyäyöh ~ 5,43,14 mätur... ayör... räspiräso...); 
s. auch GeRV I 168, ad 4d. 

räAf/-m.Name eines Dämons, welcher Sonne und Mond ergreift 
und verschlingt (AV +; MK II 223, Scherer, Gestimnamen 
101). - Mi., ni., pä. pkt. rähu-, bihäri räh ein Dämon, u.a. (Tu 
10726). - Der Natur des r° entspricht die herkömmliche Deu¬ 
tung als *räbh-ii- 'ergreifend, fassend' (RABH). 
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KEWAIII 57f, mit Lit.; dort auch zu anderen Deulungsvorschlä- 
gen. 

rähügand- s.u. raghii-, o. II 424. 

RI, s. RA Y. - RlKHy s. REKH. - tf/C, s. fl£C. - RIJ, s. £7. - 
/7/i0//, s. y. - RIP, r/}?-, ripu-, s. u. - Ä/P//, s. REPH. - 
Ä/ZW, s. REBH. - RJSy risa-, s. RES. 

risadas- Epitheton verschiedener Götter (RV, AVP). - Bedeu¬ 
tung und Herkunft sind nicht sicher feststellbar. 

Vielleicht ein Komp, des radä-vasu-Typs (o. II 430) *risd-adas- 
'Speise rupfend* (= 'wählerisch’), zu RES, /!/) (HofTmA 564 Anm. 
16; s. Szem, Var 77,133 und Anm. 527). Oder 'Sorge um den Fremd¬ 
ling tragend* (Thi, Frdl 157ff.), zu ri° ~ ari- Schm, Di 34 
Anm. 220, Pet, Spr 32 [1986-88] 370 Anm. 18) und *sädas- (= gr. 
xrjöoc n. Sorge, vgl. aav. jav. sädra- schmerzlich, Schmerz)? - Wei¬ 
teres in KEWA III 61 f. (mit Lit.); s, F. Bader, BSL 80 (1985186]) 74 
Anm. 64. 

risyapad- (f. °dh) Adj. antilopenfußig (AV 1,18,4); Lex. risya- 

,jsyaw. - Mit „Lautübersteigerung“ (Berger, Probl 39) ri° für r° 

(~ krmi-: krimi-, o. I 394); vgl. rsya-. 

S. auch HinMi 80 (§ 126), mit Lit. - Zu einem unsinnigen Sonder- 
Etymon für ri° vgl. die Lit. in KEWA III 62. 

RISy s. RES. - RIHy s. REH. - RI, s. RA Y (RA Y\ o. II 437f). - 
RU(l'2)y s. RAV1'2. 

rukmä- m. goldene oder silberne Platte, die als Schmuck getra¬ 
gen wird (RV +; MK II 224, Mylius, RauMetalle 54f., H. W. 

Bodewitz, WZKS 29 [1985] 21), rukmd-vaksas- ^-Schmuck 
auf der Brust habend (RV +; s. Schi, Fs Risch 395), su-rukmä- 

schön geschmückt (RV +), rukmin- goldverziert (RV +). - 
1AV *rukma- viell. in hurr.-akk. <ü-ru-uk-ma-a-an-nu> ein Teil 

des Schildes, aus Silber [bzw. mit Silber oder Bronze über¬ 
zogen] (s. die Lit. in KEWA III 787; Bur, Skr 391f.). - Mi., 
u.a.? S.u, - Zu ROC. 
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Zur Bildung {r° denominativ auf RV 4- nie- f. 'Glanz, Licht’ zu 
beziehen, vgl. RV vi-nik-mant- 'glänzend* [u.a. vom Geschmeide]) 
s. A. Meillet, MSL 11 (1900) 297, KEWA III63 (dort zu Weiterem), 
Lubotsky, System 98. 

Im rezenten Indoar. fortgesetzt, wenn (?) der Name rukmin-l- f. 
(ep. +; ~ ved. rukmirt-, s.o.) im geograph. Namen buddh. und pä. 
lumbirth, a£. lummini-gäme (heute Rummin-dei, BlochAs 47,157) 
weiterlebt (KEWA III 109, mit Lit.); s. auch Pischel, Gramm 191 f. 
(pkt. ntppa- < rukma-). 

ruksä-y nur RV 6,3,7 ruksa (os°); wohl 'der glänzende* (NomSg 
°ds), zu ROC. 

Vgl die Lit. in KEWA III 64, ferner Kiehnle 30 und Anm. 1; 
in dieser semantischen Interpretation wird r° mit np. ntxs 'Glanz, 
Licht* gleichgesetzt (P. Horn, GIrPh I 2,66, AiGr II 2,923). - Andere 
Auffassungen sehen in dem RV-öeleg eine Kasusform von *rukfd- 

'Baum’ (pä. rukkha- usw., s. vrksä-)\ vgl. KEWA, a.a.O. (auch zu 
anderem), Renou, EVP 13 (1964) 123. 

RUCy s. ROC. -RU^s.ROJ. 

rujanäs- Cnas-), nur RV 1,32,6 °näs (wahrscheinlich NomSg); 
ein Epitheton des Vftra. - Wohl ein Kompositum, dessen 
Vorderglied zur Sippe von ROJ gehört. 

Vielleicht ein trasä-dasyu-Komp. (AiGr II 1,316) *nyä-Hnas- 

'Nasenbrecher’ (GeRV I 37, vgl. Em, Lg 41 [1965] 115 = SelP 200; 
zu *Hnas- s.o. II 31). Anders Old, Not I 32, Thi (zuletzt Ged 27,29 
Anm. 8, s. die Lit. in KEWA III65): „durch Zerschmetterung (ruj-a) 

gesichtslos (<an-as-, s.o. I 182)“ (Verstümmelung der Leiche bis zur 
Unkenntlichkeit, um ein Weiterleben des Seelenbildes in der Schat¬ 
tenwelt und eine anfällige Wiederkunft des Toten zu verhindern). - 
Weiteres referiert KEWA, a.a.O. (s. auch Em, a.a.O.). 

RUDy s. ROD. 

rudra- m. Name eines Gottes; m. Plur. eine Götterklasse (RV +; 
auch Bezeichnung anderer ved. Götter, s. Wüst, Rudra 22, 
KEWA III 67, mit Lit.), rudrd-vartani- die Bahn des Rudra 
wandelnd (RV [8,22,1.14 u.a.], RV-Kh; GeRV zu den Stellen, 
Thi, JAOS 80 [1960] 315a = KS 410a, Zeller, Zwiliingsgötter 84), 
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vi-rudra- wohl 'ohne Rudra oder die Rudras’ (RV 1,180,8; 
GeRV I 260, ad 8b), rudriya- zu Rudra (zu den Rudras) ge¬ 
hörig (RV +), rudräni- f. Frau des Rudra (SrSü +), räudra- 

rudrisch, Rudra-artig, wild, schrecklich (RV [10,3,1; 10,61,1.15] 
+ [YV u.a. raudra-]). - ML, ni., pä. rudda- schrecklich, u.a. (Tu 
10776 [mit Verweisen], TuAdd 10872, KEWAIII67 [mit LiL]). - 
Ved. r° ist wohl nie Adjektiv (s. Wüst, Rudra 2lf., KEWA, 
a.a.0., Renou, EVP 7 [1960] 50). Deutungsvorschläge können 
also nur auf den Gottesnamen bezogen werden (wie ähnlich 
vielleicht bei indra-, o. 1192); sie sind vor der Gefahr seman¬ 
tischer Willkür nicht sicher. 

Ansprechend bleibt Bezug auf *rödas- (Typus ugrd-: öjas- usw.) 
in rödasi; damit wird r° mit dem Problem der Übersetzung von 
rodasi (*rödas-) verbunden. Nach Wüst, Rudra (passim, bes. 26fT., 
38f.) war *rödas- = „Erde“ und gehört mit lat. rudis 'roh, wild', 
rullus 'bäurisch* zusammen ('rudlö- = rudra-1). Andere faßten *rödas- 
als 'Himmel* oder als 'Geweine* (: ROD) auf; mit letzterer Inter¬ 
pretation berührt sich die alte Deutung von rud-rä- als 'heulend* 
(s. die Lit. in KEWA III 67,787). Noch anders Thi, KZ 92 (1979) 43 
Anm. 34 (< +dru-dra- 'Bäume zerbrechend* [s.o. 1 193]). - Abzu¬ 
lehnen ist Herleitung aus *rudhrd- 'rot* (s. rudhira-); vgl. die Lit. 
in KEWA III 67,344. 

RUDH{11\ s. RODHu. 

rudhikra- m. Name eines von Indra besiegten Dämons (nur RV 
2,14,5 °äm). - Vielleicht ,,*(rotes) Blut verstreuend“ [bzw. „mit 

Blut bestreut“], s. rudhira- und °krä- ~ KAR11, o. I 693. 

rudhira- Adj. rot, blutrot, blutig (AV +), rudhira- n. Blut (AVP +). 

- ML, ni., pä. ru(d)hira- n. Blut, u.a. (Tu 10778). - Iran. *rudra- 

(s.u. Idg.) vielt, in Sughni rürv u.a. hellrot (Morg, Shughni 
68b), sogd. rwz°y wenn erot’ (Szem, BzN 2 [1950-51] 176f. = 
ScrMin 1776f.; dort auch zu mp. (Iwhl’sp) N. pr., worüber 
anders Nyb, ManP II 121af.; s. ferner Mh, AirN 1/83). - Idg. 
*h{rudh-r6- Tot’ (gr. epuöpcx;, lat. ruber u.a.; Bee, Dev 36, 
Schrijver, Refl 18) > aia. *rudhrd- (iran. *rudra-y s.o.?); mit 
der Komp.-Form rudh~iö (erhalten in rudhikrä-l) ist *rudhra- 
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wohl zu rudh-i-rä- kontaminiert worden (AiGr II 1,61, KEWA 
III68, mit Lit.; Szem, Sync 82, E. Risch, Fs Szemerenyi 709 = 
KS 620). 

Zu weiterem Material und weiterer Lit. s. Frisk 1567f., KEWA III 
67f., 787; idg. *hyreudh auch u. rohitröhita-, loha-. - Über frag¬ 
liche Wurzelkombinationen s.o. I 113. 

RUPy rüp-, s.u. ROP. 

rüma- m. Name eines Schützlings des Indra (nur RV 8,4,2 °me). - 
Unklar. 

Hierher ferner der ep. kl. Personenname rumanvant- ([auch Berg¬ 
name, s. Pap 8,2,12]; °an-vant- sekundär, AiGr II 2,893? Vgl. Welze 
120) und (?) indoar. *rwmD-AnkJänge (Tu S. 624a)? - Ein mit r° 

vergleichbares av. Appellativum bei Grassm 1176 beruht auf Justi, 
Hb 257b (recte jav. raom, s.o. II 423). - An einen nicht-idg. Namen 
scheint KuiAryans 7 zu denken. 

rum- m. eine Hirsch-Art (RV [6,75,15 rüru-sirsni- f. Adj. 'als 

Kopf einen Hirsch (~ ein Hirschhorn) habend’, vom Pfeil], 
YV +). - Mi., pä. ruru-migaroruvapkt. ruru- eine Hirsch- 
Art. - Nicht klar. 

Lautnachahmend (s. KEWA III 69) oder als nl-ru- zu RAV1 (Uhl 
252a)?? —S. auch Kui, PMW 141,151 (über mundide Möglichkeiten). 

ruväti, s. RA V1. 

rüsant- Adj. leuchtend, hell, licht, weiß (RV [s.u.]); a-rusa- 'nicht 
weiß’ in RV 10,116,4 arusa-hän- ('Töter der Schwarzen’ nach 
GeRV III 341, ad 4d). - Dard.? S. Tu S. 624a (s.v. RUS). - 

lir., vgl. khot. rrus- leuchten, harssäni (*fra~rusya°) hell (Bai, 
Dict 367b, 469b). - Wohl von einer idg. Wurzel Variante 

*leuk neben *leuk 'hell sein’ (ROC). 

S. die Lit. in KEWA III 69; J. L. Garcfa-Ramön, Spr 34 (1988-90) 
34. - Außer-iir. Anschlüsse (s. KEWA, a.a.O.) sind nicht sicher; iir. 
*rauc könnte allenfalls Umbildung von iir. *rauk/*rauc(ROC) nach 
bedeutungsähnlichen Verben auf V (wie z.B. KÄS, DA RS) sein. 
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Vielleicht liegt r° auch in einigen nach-rigved. Belegen vor (~ 
unsichere Lesung rus°> Bedeutung?); s. Goto 277 Anm. 640, mit Lit. 

rusama- m, Name eines Mannes (RV [rusama- SV, VS]), rusäma- 

m. Plur. Name eines Volkes, der Nachkommen des r° (RV +; 
s. AiGr II 2,50, KuiAryans 22), rusama- f. Name einer Frau 
(PB; vgl. Hoflrn, WuS 21 [1940] 140 = HoflrnA 7 [der r°-Name 
geht später in dem der küru- (o. I 371) auf])* - Nicht klar. 

Der Name macht (trotz Welze 120, Kui, a.a.O.) einen indoar. 
Eindruck. Ob zu °rusä- 'weiß* (s.u. rasant-)*! Zum Suffix vgl. AiGr 
II 2,752(7). S. auch lusa 

RUS; s. ROS. 

RUH; ruh-, $. RODH2. 

Rl/,s. RAV1. 

rüksä- Adj. rauh, trocken, fettlos, mager (MS +), lüksä- rauh 
(TS +); ä-rüksita- glatt, glänzend, nicht aufgerauht (RV 4,11,1; 
GeRV 1431, ad ld). - Mi., dard., ni., pä. rukkha- rauh, lükha- 

rauh, mager, arm, u.a. (Tu 10799 [mit Verweisen], TuAdd 
10799,10807a). - Iir., aav. urusa- abgemagert, arm (in Y 29,7 
°saeibiiö\ Humb, IF 63 [1957/58] 51, Ins, Ga 154, Wrb, Spr 32 
(1986(88)] 349, vgl. Kel-Pir II311, III 38); s.u. - Vielleicht mit 
ahd. rüh 'rauh’ u.a, zu verbinden. 

Vgl. die Lit. in KEWA III 70,787. Wahrscheinlich gelangt man 
nur bis zu einer Wurzel-Entsprechung mit verschiedenartigen Erwei¬ 
terungen (s. auch Bai, Dict 388a), vgl. mit *-k- lit. rukti "runzelig 
werden’ und Iranisches wie chwaresm. m-zxs- 'rauh, runzelig wer¬ 
den* (*uz-ruxsa-t Samadi 269?); *ruH-k-s9 in r° wegen aav. -s- und 
wohl auch wegen indoar. *rüsta- 'rauh* (Tu 10807; doch s.d.). 

Ein RV-Beleg für ruksd- "dürr’ = rü° existiert nicht (vgl. KEWA 
III 64); s.o. II 452, - In AV 8,2,16 liegt kein ä-rüksna- "nicht rauh* 
vor (AiGr II 2,730), sondern °drüksna-, wozu o. I 759. 

rüpä- n. Form, äußere Erscheinung, Gestalt (RV +), agnf-röpa- 

feuergestaltig, dem Feuer gleichend (RV [10,84,1]; u.a., s. 
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AiGr II 2,861), rüpin- wohlgestaltet, schön (Br +), röpya- 

wohlgestaltet, geprägt, gestempelt, geprägte Münze (Päp [5,2, 

120]; n. 'Silber’, Mn +; vgl. anglo-ind. rupee fRupie’ [M. Man- 

cini, Gs Cardona 175, mit Lit.]); s. auch u. - Mi., nu., dard., 

ni., pä. rüpa- n. Form, rüpiya- n. Silber, usw. (Tu 10803 [mit 
Verweisen]; TuAdd 4313,10803ff., 13265). - Iir.? Ein Verweis 
auf die Möglichkeit, jav. *urupa- (= rüpa-) herzustellen, bei 
Kli, Farhang 51 (ad Nr. 120.2); aav. urüpaiieinü(Y 48,10) setzt 

schwerlich *urüpa- 'Scheinbild’ voraus (Bthl, Wb. 1532), son¬ 
dern gehört wohl zu ROP (s. HumbElfSkj, Gä II203, Kel-Pir 
II 311). - Nicht klar. 

Vielleicht eine Bildung mit suffixalem -pä- (s. AiGr II 2,743f.); 
nach W. Wüst bei Ghosh, Formations 28 *lü-pä- ~ LAV*. Anders 
Gersh, AcAntH 28 (1980) 286 = J. Harmatta (ed.), From Hecataeus 
to AHJuwärizml (Budapest 1984) 286 (rü-pä- ~ iran. *ruv-än- 'Seele’). 
- Anschluß an värpas- ist formal nicht begriindbar (vgl. die Lit 
in KEWA III 70f.; s. auch Szem, Sync 306). 

Hierher AV 11,9,15 rupakä-, wenn 'feindlicher, spukgestaltiger 
Dämon’ od. dg!, (s. AiGr II 2,516f, KEWA 111 115 Anm. *). 

Unerweisbar LAV *rüpa- in einem Nuzi-Namen (s. KEWA III71). 

rürä- Adj. hitzig (vom Fieber, Feuer) [AV +]. - Nicht klar. 

Zu Deutungsvorschlägen s. KEWA III71 und Bai, Dict 317a, 369b 
(~ oss. arawynlarawun „opaljatb na ogne“, worüber anders Abaev I 
56 f.). - Da es semantische Synästhesien zwischen „schreiend“ ~ 
„hitzig“ — „spitz“ gibt (gr. o£6<; 'gellend, laut’, 'hitzig’ [6£6v<d 'erhitze’l, 
'spitz’), ist Bezug auf RA V1 {RAV1) denkmöglich; das formale Ver¬ 
hältnis von °rävas- (o. II 439) : rürä-: jav. uruui0 'spitz’ entspräche 
als idg. %reuH-es- : *hyruH-rö- : *h}ruH-i° den Regeln des Caland- 
schen Suffix-Systems. 

rekunur in RV 4,5,12 und 10,108,7 reku padäm. - Offenbar zu 

REC. 

Das ved. Syntagma ist wahrscheinlich durch 'zurückgelassene 
Fußspur’ (= 'eine nicht frische Fährte’) zu übersetzen (Thi, Ged 
39 Anm. 6); vgl. LambAdj 301 und Anm. 5 {r° < *loikv-u- ~ lat. 
relicuos 'übrig bleibend’ < *lik¥-u-o-). - Zu weiterem s. GeRV I 426 
(ad 12d), KEWA III 72 Hinz, NÜ 196 und die Lit. bei Renou, EVP 
16 (1967) 161. 
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reknas- n. Besitz durch Hinterlassung, Reichtum, Gut (RV +), 

reknasvant- einträglich (RV 10,63,16), su-reknas- reich, begü¬ 

tert (RV 6,16,26), reknasya0 Reichtum wünschen (Kä(h, für 
überliefertes °reklas°: HofTm, MSS 10 [1957] 71 Anm. 30 = 

HoffmA 420f. Anm. 30). - Iir., aav. raexdnah- n. Erbe, Ver¬ 
mächtnis (Y 34,7; 32,11 [dazu abweichend Ins, Ga 206 (~ 
*reknds- m.); vgl. Kel-Pir I 22 Anm. 34, II 308]). - Zu REC. 

Eine verwandte Bildung in german. *lajx*-na- > ahd. as. lehan, 
nhd. Lehen usw.; AiGr II 2,738, J. Manessy-Guitton, UJ 8 (1964-65) 
182ff., Kur, AkzAbl 43 Anm. 34, o. I 756, Lehmann 230af. (mit Lit.). 

REKH ritzen (RV 6,53,7 a rikha 'ritze, reiße auf!'), rekhä- f. 
Streifen, Strich (Sü +); jünger und lebenskräftiger die 
-/-Form LEKH: likhdu kratzt, ritzt (AV +; ep. + auch 'schreibt, 
liniert, malt’), Perf. lilekha (Br +), Aor. lekhih (Ka(h +; Nar- 

ten, Aor 229), likhitä- geritzt (AV +; kl. 'geschrieben’), lekhay0 

schreiben lassen (Sü +), lekhä- f. Streifen, Strich, Furche 
(Br +), u.a. - Mi., dard., ni., pä. likhati schreibt, rekhä-, lekhä- 

f. Linie, törwäll leküsa rechnen, or. lekhibä schreiben, usw. 
(Tu S. 620b, s.v. RIKH\ 640bf., s.v. LIKH; TuAdd 10810, 
11048). - Iir.? Vgl. khot. rräjsaa- (fern, rriscya) scharf (*ricaka-f 

*°aci-, Bai, Dict 363a; s. auch KEWA III 58). - Idg. vielleicht 
*(h\)rejk-h2 (~ LEKH1 Set-Basis, Narten, a.a.O.?), vgl. gr. 
epetxco zerbreche, zerreiße, lit. riekti schneiden, Neuland zum 
ersten Mal pflügen, ahd. riga, mhd. rihe Reihe, Linie (~ ved. 
rekhä-/lekhä-, AiGr II 2,247), u.a.; eine verwandte Wurzel- 
erweiterung *(hx)rei-k wohl in RES. S. die Lit. in KEWA III 
58; Bee, Dev 36. 

REC verlassen, lassen, überlassen, loslassen, freimachen (RV 
[rinäkti] +; [°]ricyate reicht darüber hinaus, überragt [Joachim 

145f.]), Perf. rirecay ririce (RV +), ririkväms- (RV 4,24,3); Aor. 

äraik (RV; s.o. 136), rikthäs (RV), driksi, riksata (Br; Narten, 
Aor 223f.); riktd- entleert, leer (AV +); rikthä- n. Hinter¬ 

lassenschaft, Erbe (RV +), pra-rfkvan- über etwas hinausrei¬ 
chend (RV 1,100,15), pra-rekd- m., pra-recana- n. Überfluß 
(RV), dn-ati-reca- n. Nicht-Überfluß (MS +, Käth °reka-\ 
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AiGr II 2,92), u.a.; zu reku-, reknas- s. bes. - Mi., (nu.-) 
dard., ni., pä. rincati hinterläßt, ritta- leer, u.a. (Tu S. 621a, 
s.v. RIC; TuAdd 2061, 10729, 11874a). - Iir., aav. irixta- 

etwa: Verbliebenes, Schuldrest (Y 32,7; 44,2; s. HumbElfSkj, 
Gä II 81,148f., Kel-Pir II 311), jav. hu.irixtdm... irinaxti läßt 

wohl-losgelassen los (Yt 10,68; Typus su-bhrtam bhary o. II 
249), paiti.raecaiieiti läßt zurück, u.a. (s. Kel, Verbe 369 Anm. 
21), khot. parrij- erlösen, buddh. sogd. pryc- lassen, chwaresm. 
pryx- zurücklassen, oss. lygd/ligd entflohen, iskäsml frin blieb 
zurück (*ui-rixna-)\ usw. (Abaev II 45, Tu 11861.1, Bai, Dict 
217a, Samadi 160). - ldg. *lejkvy arm. Ik'ane- (Aor. lk\e]-) ver¬ 
lassen, gr. Aelrro), lasse, verlasse, lat. linquö über¬ 
lasse, lit. (alt) liekmi bleibe (für Vinkmi, ostlit. is-linkü, s. 
Fraenkel 373a), apreuß. po-llnka bleibt (~ ved. rinäk-), got. 
leifvan leihen, u.a. - S. die Lit. in KEWA III 59; Kli, Altarm- 
Verbum 180,269fF., Chantraine 629a, Lehmann 230b, Lamb- 
Adj 301, G. Meiser, Fs Rix 305ff. 

Für Sonderbedeutungen von REC sind z.T. Etyma angenommen 
worden, die von 'feite* 'lassen’ abweichen: so für RV 4,24,9 REC 

(arirecit), angeblich Teil haben, für einen Preis hingeben’ (*fejk, lat. 
liceö 'bin feil* nach Grassm 1164, s. zu späterem KEWA III 59); 
doch ist mit 'für etwas ziehen lassen, eintauschen’ (< lassen’) aus¬ 
zukommen (KEWA, a.a.O.). - REC 'Wasser freilassen, ausgießen’ 
(z.B. RV 4,16,6 apö rireca, 8,100,12 rindcäva sindhünl) mit ni. Fort- 
setzem (hi. uiicnä 'to throw up water, pour ofT [Tu 2061.1]) und iran. 
Entsprechungen (wie mp. np. rextan 'ausgießen* usw.) mag auf 
eine mit lat. liquidus 'flüssig’, liquäre 'flüssig machen’, liqui 'flüssig 
sein’ verbindbare Wurzel zurückgehen (s. W. P. Schmid, 1F 80 
[1975(76)1 80ff.; anders WH I 812). Wahrscheinlich ist auch dafür 
mit Veik* 'lassen’ auszukommen (wozu Ernout-Meillet 362b auch 
lat. lfqu° stellt). 

REJ zittern, beben (RV [rejate, rejamäna- u.a.] +; akt. [rejati 

usw.] 'zittern machen’, ebenso Kaus. rejäy0 [RV]; Jamison, 
-aya-157, Goto 27 lf.). Dazu *ärejatä mänasä 'mit nicht zit¬ 
terndem Sinn’ in der Kunstbildung äredatä m° (Käth +; Goto 
272 und Anm. 623 [mit Lit.]); aus einer Umdeutung von rejasi 

dürfte das Pseudo-Wurzelnomen red asi „du bist Zittern“, 
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Kätfi +) entstanden sein (Goto 272, mit Lit.). - Iir., khot. 
rrrysoss. rizynfrezun zittern, christl. sogd. wlrz-, mp. np. larzl- 

dan zittern (TIra-riz-)9 usw. (Emm, SGS 116, Abaev II 417f. 
[mit reicher Lit.], Bai, Diel 364a, S-W, CompLI 179). - Idg. 
*h{leig 'zittern (lassen)’, gr. eAeAi(ü> erschüttere, eAeAi-xöu>v 
erderschütternd (~ RV 4,22,4 rejata ksäh; s. die Lit. in KEWA 

III 787, LambAdj 520 Anm. 12). 

Nach Form und Bedeutung eher fernzuhalten idg. *(II)Iejg 'sprin¬ 
gen, hüpfen* in np. ä-lextan springen, ausschlagen (vom Pferd), got. 
laiki- m. (AkkPl9ins) Tanz, ae. läcan springen, lit. laigyti wild umher¬ 
laufen, herumtollcn, u.a. (s. Lehmann 225a, mit Lit.). Verschieden¬ 
artige Erweiterung einer einfacheren Wurzel *(H)lej durch -g bzw. 
-g bleibt selbstverständlich denkbar (s. KEWA III 72, Bai, a.a.O.). 

RED, red (asi)y s.u. REJ. 

reritt-m. Staub (RV +)> a-renü- staublos (von Göttern und Gött¬ 
lichem; RV), brhäd-renu- bei dem der Staub hoch geht (RV 

6,18,2), renti-kakäta- mit bestäubtem Hinterkopf (o. I 286). - 
Mi., ni., pä. renu- m. f. Staub, Sand, u.a. (Tu 10814 [s.u.]). - 
Wohl zu RAY. 

Vgl. H. Rix, IF 70 (1965) 44 und Anm. 63, mit Lit. (dort zur Wz.- 
Bedeutung [— Parallel-Wurzel?) ‘aufwühlen, durcheinanderwirbeln*; 
s.o. II 437 f.). - Tu 10809 vergleicht re-nü- (und einige Wörter der 
JüS bzw. Rekonstrukte) mit iran. *rai~ka- in np. regy baluci rek 

‘Sand*. - Zu unglaubhaften Munda-Kombinationen s. die Lit. in 
KEWA III 73, Tu 10814, 10816. 

retas- n. Samenerguß [übertragen auch 'Regen, Opferguß’ u.a.] 
(RV +)> retasvant- samenreich, befruchtend (YV), retasvin- 

samenreich (TS), reim- besamend (RV 10,40,11; AiGr II 

2,330), raitasä- zum Samen gehörig (SB); in Kompp. °retas- 

(sahäsra0 [RV] u.a.), °retas-ä- (agni0 [SB]), °reta- (ürdhvd0 

[Är +], AiGr II 1,96). - Zu RA Y. 

Zur Bildung s. AiGr II 2,615f. (~ srötas-: SRA V)% KEWA III 73; 
vgl. H. Rix, IF 70 (1965) 45 Anm. 67. - Iran. *raj-ta- ‘Jüngling’ (mp. 
np. redak, arm. LW arita-sard [eigenll. „in jungen Jahren“, Hüb, Gr 
148, Bolognlmpr 50], khot. rya Jünglinge, u.a.) wird von einigen 
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Autoren mit re-tas- verbunden (s. Bai, Dict 370a; älteres in KEWA, 
a.a.O.). 

REP beschmieren, an etwas kleben, betrügen (RV [5,85,8 riripür 

haben betrogen), riptd- kleben bleibend (RV 1,162,9), äpirip- 

ta- angeschmiert, mit schmutzverklebten Augen (RV; HofTm, 
WuS 21 [1940] 150 = HoffinA 17); r/>- f. Betrug, Unredlich¬ 
keit, Betrüger (RV), pati-rip- den Gatten betrügend (RV 4,5,5), 
ripü- betrügerisch, m. Betrüger (RV +), riprä- n. Schmutz, 
Unreinlichkeit, Fleck (RV + [s.u.D, repas- n. Beschmutzung, 
Fleck (RV 4,6,6), a-repäs- fleckenlos (RV +); jünger (ab dem 
atharvahaflen Lied RV 1,191 und AV) und häufiger LEP, Aor. 
m\...]alipsata sind angeschmiert (RV 1,191,1.3.4; Narten, 
Aor 229), Präs, limpäti (AV +), liptä- angeklebt (AV + [s. 
auch Goto 261 Anm. 593]), lepa~ m. Unreinlichkeit (SrSü +), 
lepana- n. das Beschmieren (GrSü 4-), u.a. (s. auch ni-limpa-, 
o. II 46). - Mi., nu., dard., ni., pä. limpati beschmiert, lepana- 

n. das Beschmieren, usw. (Tu S. 642a, s.v. UP; TuAdd 11061, 
11112). - Iir., mp. freftan, np.ßrefian betrügen, np. rev Be¬ 
trug, oss. fcelivynHevun betrügen, täuschen, u.a. (P. Horn, 
GIrPh 12,137, Abaev 1438, KEWA III60 und Anm. *). - Idg. 
*leip 'kleben, klebrig sein’, gr. Xiitapoc fett, fettglänzend, 
Autcuvo) öle ein, lit. lipti kleben (bleiben), klebrig sein, russ. 
lipkij klebrig, u.a. 

Fraenkel 375bf., KEWA III 60f., 787, Karulis I 539 (mit Lit.); s. 
auch Lehmann 70af. - Die Formen mit der Bedeutung betrügen* 
erklären sich wohl aus 'beschmieren’ (~ nhd. umgangsprachl. an¬ 
schmieren 'betrügen’); Thi, GrammKat 538 Anm. 14 setzt REP2 'be¬ 
trügen’ an, das von ripü- < *ri-rp-ü- (~ RAP, o. II 433) ausgegangen 
sein müßte. 

RV, AV ariprä-, gemeinhin als Negation zu riprä- (s.o.) aufgefaßt 
(vgl. GeRV III 347, ad 9cd), übersetzt Thi, Frdl 22 IT. durch 'den 
Fremden beschenkend’ (~ ari- [o. I lllf.J, °prä- [o. II 90]). 

Über RV 10,79,3 rip- und 3,5,5 np- (= Parallelstelle 4,5,7 rüp- 

[s. ROP]) unklarer Bedeutung (offenbar verschieden von np- 'Be¬ 
trug’) s. Schi, Wn 42, mit reicher Lit. 

REPH knurren (AV [riphan-] +; s. Goto 273 Anm. 627, Giov- 
Studio I 70), riphyate wird geschnarrt (SrSü), vi-riphita- ohne 
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Schnarren (AB), repha- m. knurrender, schnarrender Laut, 
das r (Su, Gramm; s. AiGr I2 Nachtr 116), rephin- die Natur 
des r habend (Sü), u.a. - Lautnachahmend. 

Nach Goto, a.a.O. vielleicht eine onomatopoetische Umbildung 
von REBH. - Über abzulehnende iir./idg. Anschlüsse s. die Lit. bei 
GiovStudio I 71 Anm. 149. 

singen, die Stimme erheben (RV [rebhat, rebhati, rebhant- 

u.a.] +; YV + 'glänzen, strahlen’ [s.u.]), Perf. rirebha ich habe 

gesungen/besungen (RV 1,120,6; s. Goto 273 Anm. 626), 
Pass, ribhyate wird besungen (RV 7,76,7); rebhä- m. Sänger, 
Sprecher der heiligen Sprüche, auch N. pr. („sprechender 
Name“, Hoffm, WuS 21 [1940] 157 = HoffinA 24; RV +). - 
Mi., pkt. rehai strahlt, glänzt (Oberlies, ÄvSt 139). - Iir.? An¬ 
schluß von oss. rewun 'laut rülpsen’ ist fraglich (gegen Abaev 
II 405, mit Lit. [„verojatno“]). - Idg.? Vergleich mit lett. ribet 

'dröhnen, poltern, tosen’ ist sehr unsicher (s. die Lit. in KEWA 
III 74, Karulis II 117). 

Jedenfalls ist 'singen’ primär; jünger bezeugtes 'glänzen, strahlen’ 
(s. die Belege bei Goto 273 f. [einschließlich möglichem °lebhant-\ vgl. 
auch H. Falk, BSOAS 52 (1989) 81 Anm. 23]) ist entweder alte Neben¬ 
bedeutung (s. KEWA III 74, mit Lit., Em, Lg 45 [1969] 372f. = SelP 
200; vgl. ARC 'strahlen; singen’ [o. I 114f.], idg. *bheh2 'leuchten; 
sprechen’ [o. II 260]) oder aus einem Mißverständnis (etwa von RV 
10,3,6 rusadbhir... rebhadbhih 'mit hellfarbigen... singenden [Flam¬ 
men]’) erwachsen (s. Goto 274). 

Wird REBH auch durch REPH vorausgesetzt (s.d.)? 

revänt-y s. rayi 

RES abreißen, abrupfen, abweiden, abgrasen (RV [risämahey 

°antämy °änt-\)y ristä- gezerrt, aus der Lage gebracht, zer¬ 
brochen (RV +), ärista- unversehrt (RV +; °nemi-y o. II 
56), vfrista- verrenkt, aus den Fugen gebracht, zerbrochen 
(AV +; — ristä- : RES, s.d.?); dazu vielleicht risä- f. ein klei¬ 

nes Tier (AV; s. Tu 10744) und *risä-adas- (o. II451). Jünger 
(da die Zugehörigkeit von RV + külisa- unsicher ist, o. 1374) 

in der Form LE$: vi-lisate zerbricht, verrenkt sich (Samh +), 
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Aor. vy-alesisi ich wurde zerrissen (TB; Narten, Aor 229), 
vi-lista- aus den Fugen geraten, verrenkt, zerbrochen (TS +), 
lesa- m. kleiner Teil, Partikel (Up +), an-ä-lesd- das Nicht-auf- 
die-Weide-Gehen (TS 5,1,5,5). - Mi., dard., ni., pä. lisati 

bricht ab, lesa- m. kleines Stück, usw. (Tu S. 621a [$.v. RIS]y 

642b [s.v. US]; s. TuAdd 527a, 10743). - Iir.? Iranische Wör¬ 

ter für 'spinnen’, die zu RES gestellt wurden (s. die Lit. in 
KEWA III 61, Bielmeier, Unters 191), gehören eher zu iir. 
*urajc 'sich drehen’, vgl. vrfs-, vresi- (s. Bai, Dict 218a, 
Samadi 176). - Idg. wohl *(hx)reik [~ REKH]; gr. epelxco 
'zerbreche, zerreiße’ könnte nach Form und Bedeutung zu 
RE$ (nicht enger zu REKH) gehören. 

resi-y s.u. vresi-. 

RES Schaden nehmen (RV [risya°J +; Joachim 146); Aor. risam, 
risat u.a. (RV +; s.o. II 350), Aor. Konj. resat (RV 7,20,6; s. 
HofTm, Fs Schubring 20 = HoflmA 30, Joachim, a.a.O., M-Br, 
KonjOpt 87; — TA ridhvam, HofTm, a.a.O., Inj 57 und Anm. 
53), ristä- beschädigt [?] (RV +; wenn nicht in allen Belegen 
zu RES)\ Kaus. resäy° schädigen (RV [1,148,5] -f), Aor. ririsat 

(RV +; Jamison, -äya-144 und Anm. 79a), Desid. ririksati will 
schädigen (RV 8,18,13), ririksant- zu schaden trachtend (RV 
1,129,10); ris- f. Schaden (RV +; Schi, Wn 41), risanyü- scha¬ 
denfroh (RV 1,148,5 [s. AiGr II 2,795]), risti- f. Schädigung 
(Br +; RV + äristi- f. Unversehrtheit, Sicherheit), resanä- m. 
Schädiger (RV 1,148,5), purusa-resin- Menschen verletzend 
(AVP, Kaus), resmän- m. Sturm, Wirbelwind (AV + [Wen- 
nerberg I 161f.]; YV resmiya- im Sturm befindlich [AiGr II 
2,810]). - Mi., dard., ni., pä. rissati wird beschädigt, u.a. (Tu 
S. 621a, s.v. RIS\ TuAdd 10749). - Iir., jav. irisiieiti nimmt 
Schaden, Kaus. raesaiia- beschädigen (s. Kel, Verbe 143,147 
Anm. 31, 32), irista- beschädigt, buddh. sogd. zrys- verletzen, 
khot. birsta- geborsten, mp. np. residan verwunden, chwa- 
resm. rys- zerreißen, oss, rissyn/resun leiden, usw. (Emm, 
SGS 98, Abaev II412 [mit Lit.], Bai, Dict 288b, Samadi 176). - 
Weiteres ist ungesichert. 
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Traditionell wird *(hx)rei-s neben *(hx)rci-klk° (~ RES, REKH) 

angesetzt; *(hx)rej-s (= RES) soll in an. rista schneiden, ritzen, lett. 
risums Riß, Schlitz u.a. fortleben (s. die Lit. in KE WA III 62, Giov- 
Studio I 33 lf. und Anm. 881, 882). 

REH lecken, belecken (RV [redhi, rihate, rihänä-] +), Perf. Partiz. 

ririhväms- der geleckt hat (RV 10,79,3); d-ridha- ungeleckt 
(RV 4,18,10); Intens, rerihydte leckt heftig (RV [10,4,4] +), 
rerihat- rings beleckend (RV +), rerihäna- sich leckend (RV), 
rerihd- wiederholt leckend (AV), ä-rehana- n. etwa: das 
Lecken, Küssen (AV 6,9,3). Jünger und häufiger LEH : ledhi 

leckt, schmeckt, kostet (Br +), Aor. aliksat (SrSü; s. Narten, 
Aor 230), Kaus. Iehdy° (Br +), pra-lehana- n. das Lecken (SO), 
u.a. - Mi., nu., dard., ni., pä. lehati leckt, usw. (Tu S. 643a, 
s.v. LIH). - Iir., jav. +raerizaite (: rerihat-; Herstellung durch 
Kli, MSS 37 [1978] 101 fT., s. Kel, Verbe 194, 195 Anm. 7), 
khot. ristä leckt, buddh. sogd. rys'ty, np. listan lecken, u.a. 
(Gersh, Gramm 83, Emm, SGS 116, Bai, Dict 364a). - Idg. 
Veig? lecken, arm. lizane- lecken, gr. Acixto, lat. lingö, lit. liezü, 

aksl. lizp lecke, usw. 

S. die Lit. in KEWA III 73, Karulis I 496; Kli, AltarmVerbum 
208 (zu den Präsensbildungen), 209 Anm. 63 (zu *tejgh-je- < *lej- 

lig\ie- [~ ved. rerihya-] viell. im Balt.-Slav. [s. auch Koch, System 
437; Oett 207 Anm. 58]). 

RAI; s. RÄ\ 

ROC leuchten, scheinen, glänzen (RV [röcate] +), Perf. ruroca, 

ruruce (RV +); Aor. aroci, rucäna- (RV), arocista (YV +), 

rucisfya (AV), u.a. (Narten, Aor 227f., Hoffm, KZ 82 [1968] 
217f. = HofTmA 254f); rucita- scheinend, hell (AVP +), ruce 

Inf zum Leuchten (RV +); Kaus. rocäy° leuchten lassen, 
erhellen (RV +); nie- f. Licht, Glanz, Pracht, Ansehen (RV +), 
nid- f, Licht, Pracht (AV +; gegen paradigmatischen Zusam¬ 
menhang mit nie- Schi, Wn 41), rueä- hell, licht (VS +), röka- 
m. Licht (RV 6,66,6 °as [oder rökas-1 AiGr II 2,235, Nowicki 

105f.]), rokä- m. Licht (RV 3,6,7; s. AiGr II 2,102), roca- 
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leuchtend (AV), rocanä- n. Licht, Lichtraum (RV +; Lubotsky, 
System 111, 114), rocis- n. Licht, Glanz (RV +), svä-rocas- 

Adj. selbstglänzend (TB; s. AiGr II 2,221,365, Nowicki 105), 
röcuka- prangend (MS), u.a.; s. auch rukmdruksä- Mi., 
nu., dard., ni., pä. rocati leuchtet, usw. (Tu S. 622a, s.v. 

RUC; TuAdd 8743a, 10762ff, 10826, 10833). - Iir., aav. jav. 
raocah- n. Licht, Lichtraum, jav. raocaiia- leuchten lassen 
(Kaus. [und Iter. 'leuchten’); über raoc-a- 'leuchten’ [Kel, 
Verbe 105] s. Hofim, a.a.O. 216 Anm. 12 = 253 Anm. 12), 
raoxsna- licht, n. Licht (s.o. I 605), raocana- leuchtend, licht, 
ap. raucah- n. Tag, khot. rrus- leuchten, parth. rwcyn- erhellen, 
leuchten lassen, mp. abröxtan, np. afröxtan erleuchten, ent¬ 
zünden, mp. np. röz Tag, oss. rüxsfroxs licht; usw. (Emm, 
SGS 116, Abaev II 436f, Bai, Dict 365b, 366b, 367b). - Idg. 
*leuk 'leuchten’ (s.u.), gr. Aeuxo<; licht, weiß, hell, lat. lüx f. 
Licht, got. liuhap Licht, heth. lukkizzi zündet an, /lukta/ 
(<lu-uk-kat-ta> u.a.) es ist hell geworden, toch. AB luk- leuch¬ 
ten, usw.; Weiteres s. unter LOK, lokä-. 

Vgl. die Lit. in KEWA III 75 f., 788, Lehmann 236af., G. Schmidt, 
Glo 63 (1985) 57 Anm. 25, A. Bammesberger, Glo 64 (1986) 101f., 
Tischler II 67 ff., GiovStudio I 111 und Anm. 238, 239; von ROC 

nicht zu trennen rusant- (s.d.). - Ererbt sind die Präsensbildungen 
*leuk-e-toj Meuchlet’ (ved. röcate) und *leuk-e-ti 'läßt leuchten’ (heth. 
lukkizzi; im Iir. durch das Kaus. ersetzt; dazu Lit. bei Goto 274 und 
Anm. 631 [auch zu Abweichendem]); ferner der Wurzel-Aorist *luk- 

(ved. rucäna- u.a., Hofim, a.a.O. 217f. = 254f.), Inj. Vuk-tö (> heth. 
/lukta/), das Wurzelnomen *tuk- (s. Schi, a.a.O., Frisk II 148 f., 
D. A. Ringe, Jr., Spr 34 [1988-90] 82); alt vielleicht auch *leyk-o- 

'leuchtend1 (~ Präs. *Ieyk-e°l) > ved. rocd-, gr. Xeuxoc (s. AiGr 
II 2,60 [§ 18,a], 102, Frisk II 109, Rix, Gramm 83). 

ROC 'leuchten’ hat die Nebenbedeutung 'gefallen, erfreuen, 
Gefallen finden1, vgl. VS + nie- f. Gefallen, Verlangen nach etwas, 
AV + rüci- f. Gefallen, Lust, Geschmack, Sü + rucita- gefallend, 
lieb, u.a.; der Übergang hat nichts Ungewöhnliches, vgl. nhd. heiter 

'hell, klar (vom Himmel)1 ~ 'fröhlich1 (o. I 549) und das damit ver¬ 
wandte ved. citrä- 'glänzend, hell1 — 'ansehnlich1 (o. I 542, 543), 
lat. clärus 'hell, leuchtend1 ~ 'berühmt1, nhd. strahlend[, auch 'hoch¬ 
erfreut, glücklich1, französ. radieux de joie, usw. Es besteht kein Anlaß 
für ein ROC2 anderer Herkunft (idg. *reuk\ gegen Bai, Dict 365a, 
369b (s. ferner Skj, ZDMG 142 [1992] 180). 
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ROJ zerbrechen, aufbrechen, erbrechen (RV [rujäti] +), Perf. 
ruroja (RV +); Aor. rok (VS), ruk (MS), rauk (Kälh; Narten, 
Aor 228); rugnd- n. Spalt, Bresche (RV 3,31,6), ärugna- unge¬ 
brochen (RV 6,39,2), ä-ruje zu erbrechen (RV 4,31,2); saphä- 

ruj- Hufe zertrümmernd (RV), valam-rujä- Vala-Brecher (RV 

3,45,2; u.a., s. AiGr II 2,70; *ruja- vielleicht auch in rujänäs, 
o. II 452), ä-rujatnü- zerbrechend (RV 1,6,5), ruruksani- bre¬ 

chen wollend (RV 9,48,2), röga- m. Gebrechen, Krankheit 
(AV -f [RV hrd-roga-]; s. auch Ioga-\ ä-rogana- frei von 
Krankheit (AV 2,3,2). - Mi., dard., ni., pä. rujati verletzt, 
lugga- gebrochen, u.a. (Tu S. 622b, s.v. RUJ). - lir., vgl. jav. 
an-auua-uruxth f. Nichtbrechen des Gelübdes, Eidestreue 
(Y 70,3), fra-uruxti unter Zerstörung (Nirang 84; zur Text¬ 
herstellung s. Bthl, Wb. 996, Waag 89), vielleicht auch jav. 
kuruya-, wenn "böse Krankheit* (H.-P. Schmidt, Fs Hoenigs- 
wald 358, mit Lit.), khot. raustä birst, bricht (s. Emm, SGS 
102, 116, Bai, Dict 175a, 370a). - Idg. wohl *leug(doch s.u.), 

vgl. gr. aAuxTouEÖri 'unbrechbare Fessel’, arm. andamaloyc 

'gichtbrüchig’, u.a.; s. W. Schulze, KZ 28 (1887) 280 = KS 360 

(dazu Frisk I 80), Ch. de Lamberterie, Fs Taillardat lllff. 

(mit Lit.). 

Von dem weiteren mit Sicherheit zu ROJ gehörigen Vergleichsgut 
(s. die Lit. in KEWA III 64f.) weist lit. Iduzti, lett. laüzt 'brechen* 
auf wurzelschließenden Palatal. Iir. *raug (~ ved. rugnd-, röga-, jav. 
°uruxti-) ist aber wohl nicht nach Mustern oder durch Kontaminatio¬ 
nen gebildet (gegen Fraenkci 347b), sondern vielleicht idg. *Iey-g 

neben Vep-g als Erweiterung von *ley° 'auflösen* (s. LAV1-, Kli, 
Altarm Verbum 184, de Lamberterie, a.a.O.); hierher Germanisches 
wie ae. tö-löcan zerstören, zerbrechen (vgl. Schrijver, Refl 530). 

Nicht vorzuziehen ist Herleitung aus *hxreug (Bee, Dev 36) 'sich 
erbrechen, rülpsen* (s. die Lit. in KEWA III 65; Samadi 229). 

ROD {ROD1) weinen, beweinen (RV [rudanti, rudant-], Samh, Br 
[rodisi, arodit] +; zur Genese themat. Formen wie AV + 

rodant-y rodanti [bzw. Br + rudati] s. Goto 275 [bzw. 275 

Anm. 634]); Aor. drudat, rudan (AV +; HofTm, Inj 59); ruditvä 

weinend (Sü +); Kaus. roday° weinen machen (RV [10. Buch] 



466 rodasi 

+; Jamison, -dya-117); agha-nid- einen Trauerfall beweinend, 
Klageweib (AV; Hoffm, Inj 51 Anm. 22), rudusi- f. Weinerin 
(AVP; s. R. P. Das, Spr 31 [1985] 270 und Anm. 55), rdda- m. 

Winseln, Klagen (AV +), abhi-rorudd- zu Tränen rührend 

(AV; AiGr II 2,83). - Mi., nu., dard., ni., pä. rodati, rudati 

weint, usw. (Tu S. 623a, s.v. RUD\ TuAdd 10840). - Iir., aav. 

raostä weint, klagt, jammert (Y 29,9), urüdöiiatä jammert 
(Y 44,20; HumbEifSkj, Gä II 162), jav. urüöaiiant- N. pr. (s. 
HumbElfSkj, a.a.O.; Kel, Verbe 23 [und 88, zu Weiterem]), 
paräci ruh- weinen (MorgHFL I 284a; s. auch Tu 10771). - 
Idg. *reud-H (athemat. Wurzelpräsens *reyd-H-ti/*rud-H-ent-, 

ved. rodia/ruddnt-, altlit. rausti weint; StangVglGramm 162 

und Anm. 2,314, Goto 275 [anders Vine, Diss 18f., 21 ff., 216]), 
lat. rudö schreie, brülle, ae. reotan klagen, weinen, lit. raudä 

Wehklage, u.a. 

Lit. in KEWA III 77, Karulis II 106f. - S.u. rodasi (~ rudrä-1). 

rodasi NomAkJdDu Himmel und Erde (RV +). Enthält offenbar 

*rödas- (n ), vgl. GenDu rödas-oh (RV); doch sind auf femi¬ 
nines (durch Umdeutung von °si entstandenes) rodasi- be¬ 

ziehbare Kasus wie rödasibhyäm, rödasyoh schon der ved. 
Sprache eigen (s. ferner RV 10,88,5.10 rodasi-prä-, AiGr II 
1,201); auf weiterer Umdeutung des Duals rödas-i beruht 

wohl rodasi- f. (auch rodasi-, RV 1,186,8; 5,46,8) Name einer 

Göttin (devt-), der Geliebten der Marut (RV 1,167,4.5; 6,50,5, 

u.a.; s. AiGr II 2,222,409, Renou, EVP 4 [1958] 39,127). - Die 

Dualform rödas-i erlaubt, für *rödas- von „*Erde“ oder „♦Him¬ 

mel“ auszugehen (s. die Lit. in KEWA III 76f.; o. II453). Eine 
andere Deutung faßt rödas-i als 'die beiden (einander anblik- 
kenden) Gesichter’ auf; *rödas- „*Gesicht“ sei „*Geweine“ 
(~ ROD; charakteristisches Merkmal des Gesichts), vgl. jav. 
raoöatjh-ö, wenn 'eines Geweines’ (Nirang 26), hu-raoöatjh-ö 

AkkPI, wenn 'die schöngesichtigen’ (Vr 2,7). Thi, KZ 92 
(1978) 33 f.; St. Zimmer, MSS 43 (1984) 192 (mit weiterer 
Lit.). 
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RODH1 hemmen, hindern (RV [runaddhi, runadhämaheu.a..] +), 
Perf. rurodhitha (RV), rurudhre (RV +); Aor. arodham (RV 
10,34,2), arudhan (AV), aruu/ (AV), arautslt (Br +), aruddha 

(Käth +), arutsmahi, arutsata (Kä{h +), u.a. (Narten, Aor 

228 und Anm. 689); mddhä- zurückgehalten (RV +), ni-riidhya 

niederhaltend (RV +); a-go-rudha- die Kühe nicht zurück¬ 
haltend (RV 8,24,20; AiGr II 2,70), rödhas- n. Befestigung, 
Damm, Hemmnis (RV +; s. Nowicki 106, mit Lit.), rödhana- 

n. Verschluß (RV +), rodhanä- f. Bollwerk (RV 2,13,10; AiGr 
II 2,190), apa-rodhuka- abhaltend (MS), aparoddhdr- m. 
Abhalter (TS), u.a.; die Zuweisung einiger weiterer Bildungen 
zu R° oder zu RODH2 (ROH) ist nicht sicher (s. Goto 276, 
278f.). - ML, nu., dard., ni., pä. rundhati hemmt, behindert, 
u$w. (Tu S. 623a, s.v. RUDH2; TuAdd 10775 f., 10844, E. P. 
Hamp, IIJ 31 [1988] 301). - Iir., aav. urüraost, wenn 'stopped’ 
(Y 51,12, s. HumbElfSkj, Gä II 228), jav. apa.raoöaiiaeta 

soll aussperren (u.a.; Kel, Verbe U9)yfräMruzda-paiiah- 'dem 

die Milch verhalten ist’, auuä-urusta- ausgelassen, weggelas¬ 

sen, urud- Wehr (Kel, NR 80fl, Schi, Spr 25 [1979] 58a), parth. 
’rws- abwehren, abhalten, wohl auch khot. rrüy- verlieren 
(Ghilain 81, Emm, SGS 116; anders Bai, Dict 366b, 468b). - 
Wohl idg. *leudh (vgl. kelt. Material wie kymr. arlludd- 'ob- 
stacle* u.a.); E. P, Hamp, MSS 37 (1978) 65ff. (mit Lit.). 

RODH1 wachsen (RV [rödhati, rödhat, rudhyase], Goto 276, mit 

Lit.); svä-rudh- aus der eigenen Wurzel wachsend (Käth; TS 

°n///-), vi-nidh- f. Pflanze (RV + [~ RV 1,67,9 vi...virutsu 

rödhat]), anü-nidh- nachwachsend (RV 3,55,5), tiyag-rödha- 

m. Ficus indica (AV +, „*nach unten wachsend“; o. II 60, mit 
Lit., Syed, Flora 389). - Daneben ROH „wachsen“ (RV 
[°röhati, rohatu u.a., Goto 278 und Anm. 643]; Perf. mruhur 

sind gewachsen [RV 6,7,6]; äva-rüdha- herabgewachsen [AV]; 
ruh- Gewächs, Sproß [RV 10,97,2; Schi, Wn 42, S. W. Jami- 
son, Gs Cowgill 82f.], upä-nih- Nebengewächs [RV 9,68,2], 
svä-ruh- [TS, s.o.]) und „steigen, aufsteigen“ (s.u.l). - Mi., 
nu., dard., ni., pkt. ruha'i wächst, etc. (vgl. Tu S. 624b, s.v. 
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RUH\ TuAdd 1326,1333f.; s.u.). - Iir., jav. viraoßahedu wach¬ 
sest hervor (pauruuatähuua [von Haoma], Y 10,12 [~ RV 
5,36,2 q ... ruhat sömo na pdrvatasya prsthe, Schlerath II 
148b]), rao&dnti sie wachsen (u.a., Kel, Verbe 78, 105, 401, 
404 Anm. 36), ni-uruzda- heruntergekommen, urusta- ge¬ 
wachsen, emporgewachsen, khot. rrvittä wächst, parth. rwd-, 
buddh. sogd. m5-, mp. np. rustan wachsen, u.a. (Emm, SGS 
116 [mit Lit.], Bai, Dict 367a). - Idg. *hxleudk 'wachsen* (~ 
*°h\ludh->ved. *sva-Hru[d)h-, *vi-Hrudh-, *anu-Hrtidh-, *upa- 

Hnih- [s.o.], Mh, LI 125 [fj und Anm. 113, mit Lit.), ae. leodan 

wachsen, air. luss Pflanze, ferner Bildungen für „Gewächs = 
Mensch“, „gewachsene Gruppe = Stamm, Volk“ (ae. leod 

m. Mensch, Fürst, leod f. Volk, Leute, u.a.; — pkt. roha- m. 
'Wachstum’ = kho. roi 'Mensch’, Plur. 'Volk’, Tu[Add] 10860) 
und „Mitglied einer solchen Gruppe — Freier, Nicht-Sklave“ 
(gr. eXeuöepoc u.a.); s. die Lit. in KEWA III 78, Lehmann 
234bf., abweichend Szem, Var 77,108fT. 

Neben RODH1 stehendes ROH 'wachsen* zeigt den Wandel -dh~ 

> -h- (AiGr I 250, 252, Berger, Probl 14 Anm. 2), zugleich aber ein 
Verhalten, das den Wurzeln auf -h < *-f entspricht (°rüdha-y AiGr 
I 254f.); die rezenten Formen des Indoar. spiegeln dieses Neben¬ 
einander wider (vgl. *ruddhaTu 10774 [und pä. nig-rodha- 'Ficus 
indicus*] ~ °rüdha-i TuAdd 814a). Häufigeres ROH 'wachsen* Für 
RODH1 und die Entgleisungsformen wie °rüdha~ mögen aus der 
Motivierung erklärt werden, RODH1 von RODH1 getrennt zu halten 
(s. die Lit. in KEWA III 77); ist aber auch ROH 'steigen, aufsteigen* 
(dessen -h wie ein ererbter Palatal behandelt wird: Aor. druksat, 
Fut. roksydnb, Abs. rüdhva u.a.; Angaben bei Goto 278) aus 'wach¬ 
sen’ entwickelt? Benv, Orig 192, Minard, Trois 6nigmes II 195 
(§495b), Goto 278 und Anm. 646 erwägen eine Sonderwurzel auf 
Palatal für ROH 'steigen’; neben *h\leudh 'wachsen’ mag, mit anderer 
Wurzelerweiterung (Minard, a.a.O.), *hdeugh 'steigen* (zu *hxl9 s. 
RV gartäruh- 'die Schaubühne besteigend’ [o. 1472] < *garta-Hrüh-) 
angenommen werden. 

Die Zuweisung einzelner Formen an RODH2 oder RODH1 (s.d.) 
ist schwierig, ebenso die an ROH 'wachsen’ oder 'steigen* („zwei 
ursprünglich verschiedene W[ur]z[eln]u, Goto 277); vgl. etwa Kälh + 
röhisyai 'für das Wachstum’ oder 'für das Aufsteigen* (HofTm, KZ 
78 [1963] 91 = HoflmA 155). - Beachtenswert Sariih + adhllodha°t 
wenn (?) 'herabgewachsen* (Cal, ZDMG 72 [1918] 4 = KS 240; s. AiGr 
I2 Nachtr 141, II 2,376). 
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Für das Kaus. rohdy0 'aufsteigen lassen* (RV +) erscheint ab Br 
ropayö. Wahrscheinlich ist dabei das Muster anderer °payu-Kau- 
sativa übernommen worden; schwerlich kann eine Umdeutung von 
ropay0 (ROP) als „*durchbrechen lassen“ oder ein ROP2 (== iran. 
*raup% angeblich 'to raise’: Bai, Dict 479a) angenommen werden. 
S. AiGr l2 Nachtr 151, KEWA III 78, Tu 10783, Emm, SGS 117, 
Schi, Wn 42, jeweils mit Lit. 

Gegen RODHy 'reuten1 richtig Goto 276 und Anm. 635. 

ROP Leibschmerzen haben (Kä[h + [rüpyati]); Kaus.-Aor. rüru- 

pas (AV), °päma (TB) du willst (wir wollen) Leibschmerzen 
verursachen (s. Hoffm, Inj 66 und Anm. 112,100 Anm. 215); 
ropay0 Leibschmerzen verursachen (AVP +; L. Renou, Krat 
10 [1965] 102b); ropana- Leibschmerzen verursachend (AV), 
ropi- f. Leibschneiden, reißender Schmerz (AV[P]), röpush f., 
etwa 'Zerstörerin’ (RV 1,191,13; s. Renou, EVP 16 [1967] 96); 
s. auch u. - Mi., ni., pä. ruppati wird von Krankheit gequält, 
u.a. (Tu S. 623b, s.v. RUF, TuAdd 2063a [s. auch LOP]; 

AiGr, IG 63; Oberlies, ÄvSt 35). - Iir., vgl. aav. urüpaiieinü 

(Y 48,10), wenn 'they (cause to) sufFer racking pain’ (Humb- 
EifSkj, Gä II203; o. II456). Andere iran. Entsprechungen (wie 
chwaresm. rwby- rauben, wegnehmen, mp. np. rubüdan rau¬ 

ben, an sich reißen [Samadi 173 f.]) weisen auf die weitere 

Bedeutung 'brechen, (weg)reißen’; LOP ist also mit ROP 

ursprungsgleich, auch wenn die Bedeutungsdifferenzierung 

zwischen der r0- und der /°-Sippe hier vergleichsweise weit¬ 

gehend war (KEWA III109, mit Lit.; gegen Bur, Krat 15 [1970 
(72)] 53). - Idg. *reup 'brechen, reißen’, lat. rumperelruptum 

brechen, ae. reofan brechen, zerreißen, bi-reaßan rauben 

(~ chwaresm. rwby- usw.), u.a.; s. die Lit. in KEWA III 68, 

Lehmann 72a, Schrijver, Refl 236. 

Unklar bleibt RV rüp- (— Parallelstelle r/>-, o. II 460), s. die Lit. 
bei Schi, Wn 42, KEWA III 787; ebenso rätselhaft das in RV 4,5,7 
im Wortspiel mit rüp- (rupäs) erscheinende ärupita-y vgl. GeRV I 
425 (ad 7d), Lüders, Varupa 305f., Schi, a.a.O. (dort zu Versuchen, 
rüp- und °rupita- an ropay0 'aufsteigen lassen1 anzuschließen; s.u. 
RODH2 über dieses jüngere Kausativ zu RO(D)H, das schwerlich 
seiner Herkunft nach zu ROP oder zu einem ROP1 gehören dürfte). 
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ropanakä- f. ein bestimmter Vogel (in die r0's wird, wie in die 

Papageien [süka-\ die Gelbsucht abgelegt; RV 1,50,12 [AV 
1,22,4]). - Nicht klar. 

Nach Säyapa ist r° der Särikä-Vogel (~ as. (5. Säulen-Edikt, §1] 
suke sälikä); ein kühner Vorschlag zu r° bei Renou, EVP 15 (1966) 4: 
„rop- est-il par rapport k ro(hitä) [u. II 471] ce qu’est ropayati k 

rohdyatiT {o. II 469]. 

roman- n. Haar, Körperhaar (von Menschen und Tieren) [RV + 
(auch °roman-, o. II 317)], römanvant- behaart (RV 9,112,4), 
romasd- stark behaart, haarig (RV +); 16man- n. Körperhaar 
(RV [10,163,5.6] 4*), lömavant- haarig (Sariih +; s. AiGr II 
2,889), a-lomäka- ((°iömaka-) haarlos (Käfh +; vgl. AiGr II 
1,103), bahir-loma- außen behaart (MS; u.a., s. AiGr II 1,115, 
120, o. II 172), lomasä- behaart, mit Gras bewachsen (AV, 
Kä{h +). - Mi., (nu.-)dard., ni., pä. roma-y loma- n. Körperhaar, 
u.a. (Tu 10851, 10854, 11154 [mit Verweisen], KEWA III 
788). - Iir., vgl. np. rum(a)9 röm(a)9 runb(a) Schamhaare 
(P. Horn, GIrPh 1 2,30, 32, 35, 59). - Idg. wohl *rey-men-, zu 
*reu "aufreißen, ausreißen’ (~ RA K2?); vgl. *rep-Ableitungen 
für 'Haar’ in anderen idg. Sprachen wie neuir. ruaimneach 

"langes Haar*, an. rggg f., rpggr m. "langes Haar, lange Wolle* 
(german. *rauua~). 

S. die Lit. in KEWA III 79; Wennerberg I 162AF., Rasmussen, 
Morphophon 200. - Nicht besser zu LA V1, trotz kl. lava- m. "Haar* 
(einer Kuh; Mn 'Wolle, Schur*) und Bur, Krat 15 (1970[72J) 53. 

romantha- m. das Wiederkäuen (Päo [3,1,15, zu romanthäy°\ 

kl.). - Mi., nu., dard., ni., pkt. romantha- m. das Wiederkäuen, 
askun zomö/r Wiederkäuer (Voman/ra- [s.u.]), u.a. (Tu 10852f.). 
- Iir., vgl. waxi ramöt Wiederkäuen (iran. *raumqQa-rl Vgl. 

balu£i romast< *raumq9 + -Ja-; MorgHFL II 537b, mit Lit.). - 
Von lat. rüminäre, rümäre "wiederkäuen*, rümen n. "Kehle, 
wiederkauender Schlund’ nicht zu trennen. 

Zu den Bemühungen, die Bildung zu erklären, s. KEWA III 80 
(mit Lit.; dazu Wennerberg I 164f.). Vielleicht hat volksetymologi¬ 
sche Umdeutung (bei r° durch MANTH1 [o. II 311fJ, bei nu.-dard. 
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*romantra- durch *mantra- [o. II 311J) die ursprüngliche Ableitung 
verdunkelt. 

rora- m. ein bestimmter Körperteil (MS 3,15,3 = VS 25,3). - 

Unklar. 

ROS übelnehmen, verdrießlich werden, zürnen (RV [rosati] +, 
vgl. Päfl 7,2,28 [zu rus(i)ta-, AiGr II 2,570); weitere Verbal* 
bildungen bleiben für die ÄS ungesichert, s, Goto 277 und 

Anm. 639, 640 [zu rusant- ~ rus°, o. II 455]); rosa- m. Zorn, 
Wut (Sü +). - Mi., (nu.-)dard., ni., pä. roseti macht zornig, 
usw. (Tu S. 624a, s.v. RUS\ TuAdd 1332, 1079HI, I0856f.t 
MorgID 340). - Nicht zufriedenstellend erklärt. 

Referat mehrerer Deutungsvorschläge in KEWA III 81. 

ROH, s.u. RODH2. 

rohit- f. Adj. rotbraun, rötlich (Stute) [RV (1,14,12; 1,100,16; 
5,56,6; 7,42,2); ab AV 'Gazellenweibchen’]; rohid-asva- mit 
rötlichen Rossen (RV). - Verwandt mit rohitavgl. rudhird-. 

AiGr II 2,321, KEWA III 81. 

rohita- Adj. rot, rötlich, m. rotes Pferd (RV +), fern, röhini- 

rötliche (Kuh, Flamme; RV +), rauhinä- m. Name eines 

Dämons (RV + [~ röhim-]\ Sü + auch rohinaAiGr II 2,128, 
350); löhita- rot, rötlich (AV +; RV [10,85,28] + nila-lohitd- 

dunkelblau und rot [o. II 51]), fern, lohini- (AV +). - Mi., 
nu., dard., ni., pkt. rohia- m. eine Fisch-Art, rohini- f. Kuh, 
lohia- rot, n. Blut, usw. (Tu 10864ff., 11165ff, TuAdd 10864, 

11165). - Iir., jav. raoiöita- rot, rötlich. - Altes Farb-Adj. (s. 
auch rohit-) zu idg. *hxreudh Tot sein’, s.u. rudhird-; AiGr 

II 2,327, KEWA III 81f (mit Lit.). 

Hierher der Baumname MS 3,9,3 [+] rohitaka- (s. Mitlwede, Bern 
136) m. fAndersonia rohitaka1? 

rauti, s. RAV1. 

rdudras. rudrd 
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lakuta- m. Knüttel, Knüppel, Stock (SrSü +), laguda- m. dss. 

(Sü +). - Mi., dard., ni., pä. lakuta-, lakula- m. Knüttel, usw. 

(Tu 1Ö875 [mit Verweisen], TuAdd 10875). - Nicht erklärt. 

Referat mehrerer Deutungsvorschläge aus idg./iir. bzw. nicht-idg. 
Quelle in KEWA III 84f, 788; s. auch o. II 406. 

laksä-, alt nur RV 2,12,4 °dm AkkSg, Einsatz* (beim Würfelspiel; 

Thi, KZ 69 [1951] 211 = KS 66); ep. °laksa-> pä. lakkha- Einsatz 
(Lit. bei Thi, Heimat 21 = 555 und Anm. 1). - Vielleicht mit 
ldksman- zu verbinden, s.d. 

Nach Thi (s. Heimat 21f. = 555f., 40 = 574) gehört 1° (ebenso wie 
laksa- *100.000’ in JüS) unter die Fortsetzer des idg. „Lachs“-Wortes 
im Indoar. (s. Näheres s.v. läksa-)\ vgl, auch W. Thomas, Orbis 
26 (1977) 169. - Andere Vorschläge zu 1° in KEWA III 83. 

ldksman- n. Marke (zur Kennzeichnung des Viehs), Mal (AV +; 
RV [10,10,2; 10,12,6] + sä-laksman- blutsverwandt < „*mit 

gleicher [Herden-]Markett, GeRV III 134, ad 2b), laksmanä- 

mit Malen versehen (TS; — RV 5,33,10 laksmanyä- m. N. 

pr.), laksnu- f. gutes, glückliches Zeichen (RV 10,71,2), Glück, 

Glückszeichen (AV +; jünger „Glücksgöttin, Lak$mr, s. Old, 

GN 1918, 46f. = KS 841f., HartmannLa 3f.; zur Bildung und 
Flexion vgl. AiGr II 1,118, U 2,777, III 175). - Mi., ni., pä. 

lakkhlpkt. lacchi- f. Glück, Reichtum, u.a. (Tu 10889f., 

Berger, Probl 80). - Wohl läks-man- (~ laksä-?); vgl. laks 

in laks-ya- 'ins Auge zu fassen, Ziel, Kennzeichen’ (Up +), 

laksay0 (*laksyay°) 'kennzeichnen’ (Up +; SB + ä-laksita- 

nicht gekennzeichnet), pä. nillaccheti kastriert („beraubt des 

*laksya-“), zigeun. laco gut (*laksya-; Berger, Probl 77f., mit 

Lit.), u.a. 

In laks-ya- usw. ist wohl die -/-Form von RAK§ 'schützen, auf 
etwas achten’ zu sehen (Thi, Heimat 40 — 574); ob *LAKS 'beob¬ 
achten’ auch in den ved. Wörtern laks-man- (laks-ä-) usw. angenom¬ 
men werden darf, bleibt unsicher (zuversichtlicher Wennerberg I 



LAG - LAP 473 

I66f.). - Andere, keineswegs überzeugende Vorschläge referiert 
KEWA III 84. 

LAG an etwas haften, sich anheften (ep. +; der ÄS angehörig, 

wenn §B 3,2,4,11 u.a. aldglam als a-lägnam 'unzusammen¬ 

hängend* herzustellen ist; vgl. Päo 7,2,18 lagna- 'anhaftend’). - 

Mi., nu., dard., ni., pä. laggati haftet an etwas, alagga- nicht 

angebunden, usw. (Tu S. 630a, s.v. LAG; TuAdd 527b, 528a, 

2227, 10893 f., 11004, 12999). - Nicht erklärt. 

Eine Deutung müßte von (Päo und [?] SB) (°)lag-na- ausgehen; 
die Möglichkeiten für *(s)Rag-na- können durchgerechnet werden. 
Doch liegen keine glaubhaften Vorschläge vor; s. KEWA 11184, Schi, 
Wn 50, Samadi 6. 

laghu-, s. raghü-. 

langhana- n. das Hinüberspringen, Überschreiten (GrSü +), 

langhay0 darüberspringen, überschreiten (Mn +). - Mi., nu., 

dard., ni., pä. langhana- n. das Hinüberspringen, usw. (Tu 

S. 631a, s.v. LANGH\ TuAdd 10904a, 10905). - Wohl eine 

spate -/-Form von RAtifH 'eilen, laufen*, air. lingim 'springe’ 

usw.; s.o. II 422, J. Knobloch, Sprw 14 (1989) 272. 

Vgl. ferner Kel, Verbe 161 Anm. 4, mit Lit. 

LAJJ sich schämen, verlegen werden (AitB [lajjamäna-] +), lajjä- 

f. Scham (ep. +), u.a. - Mi., nu., dard., ni., pä. lajjati schämt 

sich, hi. läjnä erröten, schamrot werden, sich schämen, usw. 

(Tu S. 631b, s.v. LAJJ; TuAdd 10910). - Aus *raj~y° ~ RAJ' 

(arajyata) 'rot werden’; E. Leumann, WZKM 3 (1889) 345, 

Wack, Fs Jacobi 13 = KS 429, AiGr I 220, Tu, a.a.O. 

Referat über unberechtigte Gegenvorschläge in KEWA III 87; 
auf einer falschen lautlichen Prämisse beruht der Einwand von Bur, 
Krat 15 (1970[72J) 53. 

LAP; s. RAP. 
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lapsudin- Adj. bärtig (vom Bock) [TS, KäthA +; Lex. lapsuda- 
Bocksbart, AiGr II 2,484]. - Ni.? (Tu 10944: „very doubtful“; 
s. auch Tu Add 10944). - Ohne sichere Erklärung. 

Die Bildung auf °uda-f°udin- (AiGr, a.a.O.) fußt nach einigen 
Autoren auf idg. *lep(e)s-, vgl. ahd. Je/s; nhd. Lefze (~ lat. labium 
Lippe, Rand; LU. in WH I 738, s. auch Schrijver, Refl 479). - RV 
rapsüdä ist, da ohne gesicherte Übersetzung, unverwertbar (o. II 
433). 

labä- m. eine Vogelart, ursprünglich wohl 'Kiebitz’ (VS u.a.; 
R. Stuhrmann, S11 11-12 (1986(87)] 299fL); in JüS läba-(läva-) 

[ep. +), läbaka- m. (SuSr) als Benennungen einer Vogelart. - 
Mi,, ni., pkt. läva- m. eine Vogelart, u.a. (Tu 10945). - Nicht 
überzeugend erklärt. 

Die Form der ÄS, labä-, macht den Eindruck eines deverbativen 
Nomens auf -ä- (vgl. Stuhrmann, a.a.O. [bes. 309 und Anm. 23]: 
lab-ä- 'Stürzer, Taumler und Faller’, ~ lat. labö\ Sha 264: 'der Hän¬ 
gende’, — RA MB). - Bur, BSOAS 38 (1975) 76 geht von jungem läva- 
aus, das er mit aksl. lovb „hunter’s quarry, prey, catch“ gleichsetzt 
(„VS ... labä- (for lavä-) ... must go back to the same original, IE 
lowösu) [?]. - Über weitere Vorschläge s. KEWA III 90. 

LABH, s. RABH. - LAM [lamaka-], s. lämakäyana-. - LAMBy 

s. RA MB, 

[lambara- Trommel*: Ghostword, das durch irrige Komm- 
Lesung von ädämbara- (o. I 160f.) entstanden und „(f)ür die 

Etymologie ... wertlos“ ist; D. Maue, Spr 22 (1976) 28fF., mit 
Lit.]. 

LAY1 sich schmiegen, anhaflen [mit m'sich verstecken’] (RV 
[10,84,7 dpa ni-layantäm], AV [ni-läyate] +, Goto 279), Perf. 

lilyey layäm cakre (nach ni [Br]; s. GiovStudio I 196); Aor. 
(ny-)älesta hat sich versteckt (SB), (ny-)alesmahi (§BK), s. 

Narten, Aor 230; ni-lina- versteckt, sich an etwas heftend 
(AV +), ni-läyam sich versteckend (AV +); Kaus. läpay0 ver¬ 
fuhren (,*sich anschmiegen lassen“[?], Br +; s. Goto 279 
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Anm. 648, mit Lit.); ni-läyana- n. Versteck, Zufluchtsstätte 
(TB +), u.a. [s.u.]. - Mi., dard., ni., pä. nilina- versteckt, usw. 
(Tu S. 643a, s.v. LI1; TuAdd 828, 833, 1366, 2234). - Idg. 
wohl VejH "sich verstecken’, vgl. heth. ü-li-is-ta versteckte sich 

(~ ved. °lesta) u.a.; Oett 364. 

Ist LA Yl 'sich auflösen’ (AV + vidiyate löst sich auf, Kaus. viläpay0 

[Br °iäpya] auflösen [Ins, Gs Cowgil! 57), Br + pra-layu- m. Auf¬ 
lösung, usw.) eine semantische Weiterentwicklung von LAY1 'an- 
haften’ oder - wahrscheinlicher - eine ursprungsverschiedene Wort¬ 
sippe (Goto 279)? Möglicherweise idg. VejH 'aufhören, schwinden* 
(od. ähnl.) in ae. linnan aufhören (Vi-n-H°, R. Lühr, MSS 35 [1976] 
79?), gr. A.i6Copat weiche aus, sinke hin, gehe weg u. dgl. (s. die 
Lit. in KEWA III 102, GiovStudio I 197f., Schrijver, Refl 19f., 354). 
Die Annahme eines Hereinspielens von *LAYl (+ vi-, pra-y 'sich 
auflösen’) ~ RA Y1 'fließen’ (o. II 437f.) ist wohl entbehrlich ($. zu 
Weiterem KEWA III 102f.). 

Zu LAY1 auch RV 10,42,1 layam, wohl 'geduckt’ (GcRV III 196, 
ad la) und vielleicht 9,67,30 alayya- („personnage mythologique“, 
„... racine //-, donc jeu sömantique ...M nach Renou, EVP 8 [1961] 
103 [s. die Lit. in AiGr II 2,794]?). 

Zu einem weiteren +LAY* s.u. lelaya. 

lalata- n. Stirn (AV +), rarata- n. dss. (YV +; Br + rarätf-, 

rarätyä- f. eine Grasgirlande [s. KEWA III 92]); davon nicht 
zu trennen kl. nitäla-, nitala-> nitila- n. Stirn (s.u.), sowie AV + 
lalama- mit einem Stirnfleck versehen, VS 23,29 lalämagu- 

„Rind mit Stimfleck — steifen Penis habend“ (HoffmA 573 
Anm. 26). - Mi., dard., ni., pä. lalätanaläfa- n. Stirn, pkt. 
nidäla-, liläda- usw. fdss.’ (Tu 1097QL, TuAdd 10970). - Nicht 
klar. 

Zu Vala0 scheint eine Ableitung mit ~(ä)ta- in Körperteilnamen 
(AiGr II 2,268, o. I 286, 388 f., 450), andererseits eine durch adjek¬ 
tivisches -ma- (AiGr II 2,752) vorzuliegen; Formen wie kl. nitäla-, 
pkt. nidäla- usw. sind wohl durch Dissimilationen und Metathesen 
aus 1° erklärbar (s. zuletzt Oberlies, ÄvSt 97 und Anm. 113, mit Lit.). 
Das Nebeneinander der Formen ist kein Beweis für nicht-idg. Her¬ 
kunft (gegen KEWA II 161, III 92, Tu 10970, mit Lit.). 

lavand- n. Salz, Seesalz (AV +; Adj. 'salzig’, Br + [MK II230]). - 
Mi., dard., ni., pä. lavanaJona- n. Salz, usw. (Tu 10978 [mit 



476 LAV1 - laspüjanl- 

Verweisen], TuAdd 10978, 13286). - Wohl für *lavand- 'schnei¬ 
dend’, s. LA V'. 

Vgl. die Lit. in KJEWA III 93 sowie bei Mh, Gs Renou 511 und 
Anm. 6 = AKS 109 und Anm. 6; mit kontextfreiem -w- aus *-n- 

(Mh, a.a.O. 509ff. — 107 fr.), nicht aus einer hypothetischen Neben¬ 
form Vavand- (-p- in r-Formen wird nicht notwendig in die /-Form 
übernommen, s. RV + röhirth = AV + löhini-). - Über andere 
Vorschläge der Herleitung (aus idg. oder nicht-idg. Quellen) s. 
KEWA, a.a.O.; vgl. auch Bai, Dict 173b. 

LAV1 schneiden, abschneiden (Br [lunäti] +; Br + lunoti, vgl. 
W. Cowgill, Lg 39 [1963] 253f.; AVP lavisya* [nl-\ L. Renou, 
Väk 5 [1957] 98); ä-lüna- nicht geschoren (MS; fraglich TS 
luta-y s. AiGr II 2,553); pra-lava- m. abgeschnittener Teil (Br +; 
s.o. II103), darbha-lavana-n. Sichel für Buschgras (Raus), lavi- 
m. Sichel (Un), lavitra- n. dss. (Päo). - Mi., nu., dard., ni., 
pä. lunäti schneidet ab, pkt. lavitta- n. Sichel, usw. (Tu S. 646a, 
s.v. LU; TuAdd 10986f, 11031, 11035; G. Buddruss, MSS 
43 [1984] 19). - Iir., vgl. oss. lyg/lux abgeschnitten, Schnitt, 
Zerschneiden (Abaev II 53 f., mit Lit., vgl. Bielmeier, Unters 
191; über weitere Anschluß Vorschläge s. KEWA III 107 
Anm. *, Bai, Dict 366b). - Idg. *leuH 'abschneiden’, vgl. an. le 
m. Sichel, lit. liautis abgeschnitten werden, verstümmelt wer¬ 
den, heth. G,slu-uHa-i Fenster (~ *leuH-to- 'Ausschnitt’), u.a. 

S. die Lit. in KEWA III 93, 106f, 789, Cowgill, a.a.0., Lehmann 
124a, Tischler II 80, Schrijver, Refl 227, 355. - Fraglich ist, ob Wör¬ 
ter für lösen, befreien’ (gr. A.öco löse, lat. luö büße, bezahle, solvö/ 

solütum löse auf, usw.) aus diesem *leyH(= LA V1) kommen (KEWA 
III 107); vgl. auch o. II 465, s.v. ROJ’ - Hierher vielleicht rüpä- 

und lavand-, schwerlich röman-. 

laspüjani- f. eine grobe Nadel (SB +); damit wohl vergleichbar 
VdhSü (6,1.2; 7,4) nasküjani- f. (Cal, AcOr 1 [1922] 10,2 [1924] 
162 = KS 275, 297; s.u.). - Nicht geklärt. 

Bai, Dict 501a konstruiert ein Kompositum aus Vas- 'cloth* und 
*-püjanh rpiercer’ (s. ferner 427a; ältere Lit. in KEWA III 96, 789, 
Abaev II373). - Unwahrscheinlich ist eine von nask° (das wohl einen 
kleinen Stock zum Kratzen bedeutet, Cal, a.a.O.) ausgehende Deu¬ 
tung (tias- ‘Nase’ + -küjani- ‘Kratzer’ (??], AiGr II l2 Nachtr 18). 
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läksa- f. Lack, roler Baumlack (AV [Thi, Heimat 20 = 554 und 
Anm. 1, mit Lit.], Sü +). - Mi., dard., ni., pä. läkhä-, pkt. 
lakkhä- f., hi. läkh m. Lack, usw. (Tu 11002 [mit Verweisen], 

TuAdd 11002f.; aus mi. Quelle gr. A.dxxo<; m. Lack, Aaxxou) 
lackiere [Frisk II 76], np. Iäky arab. lakk italien. laccay fran- 
zös. laque, nhd. Lack usw. [VWartburg 19 (1967) 105af., Kluge- 
Seebold 424b)). - Gehört wohl zu RAJ1 Tot werden’, wie 
andere aia. 'Lack’-Wörter (Susr + raktä- f.. Lex. rahga-mätar- 

f. Lack, ep. + alak(a° = „*Quasi«Lack“ [KEWAI 54]); es fußt 
auf *laksa-/*raksa- Tot, Röte’ = iran. *raxsa- dunkelfarbig’ 
(Khot. rräsa- dunkelfarbig, np. raxs rot-weiß gemischt, usw.; 
Bai, Dict 362a f, mit Lit.). 

Weiteres in KEWA III 96. - Nach Thi (vgl. a.a.O. 20fT., 4if. = 
554ff., 575f.) gehört 1° zu einer Gruppe von aia. Wörtern, die das 
idg. 'Lachs’-Wort (oss. digor Icesceg Jososb“ [Abaev II 32 f, mit 
Lit.], lit. Iäsisy russ. losösb, nhd. Lachs, usw.) indirekt fortsetzen: 1° 

fuße auf *läks~a- 'lachsfarben’; laksä- 'Spieleinsatz’ sei ursprüng¬ 
lich Anteil am Lachsfang“ (~ vij-as Plur. tantum [RV] 'Spielein¬ 
satz’ = „*die Schnellenden, Springenden [Lachse]“; s. Schi, Wn 44), 
Yäjn + laksa-*100.000’ gehe auf „*Lachsschwarma zurück; s. dazu 
die Lit. in KEWA III97, 789, Abaev, a.a.O., A. R. Diebold Jr., CPHL 
373fT. 

Zu Überholtem s. KEWA KI 97, mit Lit. 

lahgala- n. Pflug (RV +; Woj, AcOHung 42 [1988] 327). - ML, 
ni., pä. nahgala-, pkt. lahgala-, nahgalanahgara- n., hi. nägal 

m. (u.a.) Pflug (Tu[Add] 11006, Tu 11008). - Unklar; Fremd¬ 
wort? 

Reiche Lit. über vergleichbare Formen in dravid. und austro- 
asiat. Sprachen (ta. näncil ~ khmer ahkal\ santali nahe! usw. 'Pflug’ 
[primär austroasiat., Bur, Skr 380?]) bietet KEWA III 97 (a.a.O. 97f. 
auch über idg. Deutungsvorschläge); dazu DED* 252a, Hock, Sub¬ 
stratum 86 und 116 Anm. 9, B. Tikkanen, StudOr 64 (1988) 319 Anm. 
22, Woj, a.a.O., KuiAryans 14. 

lähgüla- n. Schwanz, Schweif (SrSü +; AVP lähgüla-gfhya- 

'seizing by the tail’, AitB -I- suno-lähgüla- m. N. pr.). - Mi., 
dard., ni., pä. lahgula-y nahgula-, nahguttha- n. Schwanz, u.a. 
(TufAdd] 11009; s.u.). - Nicht geklärt. 



478 läjd- - finga- 

Das Verhältnis von °üla-, pä. °ula- zu pä. nangutiha- (< *°ustha-l) 

erinnert an iir. Varianten einer anderen KÖrperteilbezeichnung, ved. 
°angula-~ ahgustha- usw. (o. I 49); s. KEWAIII98 und Bur, BSOAS 
38 (1975) 65, der 1° an idg. Veng 'schwanken* anschließt (Pok 676; 
ein fraglicher Ansatz, s. Fraenkel 331a, KEWA III33). Andererseits 
werden für (dard.-)ni. Fortsetzer weitere Vorformen wie *lähgut(t)a-, 
*lehgula-, Venguttha- angenommen (Tu 11009), was als Indiz für 
fremden Ursprung von 1° gewertet wurde (Lit. in KEWA III98,789, 
Tu, a.a.O., s. DED2 470b). Manche Nebenformen können jedoch 
durch Kontaminationen zustandegekommen sein (~Tu 11009.1,3); 
eine im Ni. fortgesetzte angeblich verwandte Form wie Lex. . 
'Schwanz’ (Tu(Add) 10915) spräche wiederum für indoar. Charakter 
von läng0 (s. ferner KEWA III 97 f.). 

läjd- m. Plur. geröstetes Korn (YV +). - Mi., ni., pä. laja- m. 

geröstetes Korn, u.a. (Tu 11011). - Unklar. 

Wertloses referiert KEWA III 98. 

lapu-, s.u. alabu-, o. I 127. 

lämakäyana- m. Patronymikon (Nidäna-Sü; °gäyana- GopBr); 
von lamaka- m. N. pr. (Lex.), das wahrscheinlich LAM=RAM 

enthält (R. Hauschild in AiGr II 2,933). [S. Nachträge]. 

iaya°läyya-, s.u. LA Y\ o. II 475. 

likhäti, s. REKH. 

linga- n, Kennzeichen, Merkmal (Br +; Yäjn + 'Geschlechts¬ 
merkmal, Geschlechtsglied, Lingam’ u.a.). - Mi., ni., pä. 
linga- n. Kennzeichen, Geschlechtsteil, u.a. (Tu 11051). - Iir.? 
Iran. *ringa- 'Merkmal’ wurde in der jav. Stem-Bezeichnung 
haptö-iringa- („*mit sieben Merkmalen“) und in *upa-ringa- 

'marked’ (> sogd. ptyng 'Damast’) gesucht (s.u.). - Weiteres 
ist unklar. 

Zu jav. °iringa- s. die Lit. in KEWA III 101, PanainoTi I 106, vgl. 
M. Wilzel, BEI 2 (1984) 219; iran. *upa-ringa- schlägt W. B. Henning, 
TPS 1945, 156f. = SelP II 265 mit Reserve vor (s, auch KEWA III 
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328). - Idg. Ursprung des jungved. Wortes für 'Merkmal* ist (auch 
ohne Sicherung von iran. 'ringa-) wahrscheinlich; Herleitungen aus 
nicht-idg. Quelle gehen von „Penis“ aus (s. die Lit. in KEWAIII101; 
Parpola, Sky-Garment 129ff., StudOr 64 [1988] 238). Die beliebteste 
der vorgeschlagenen idg. Deutungen (s. KEWA» a.a.O.) stellt 1° als 
Vi-n-g-o- zu Vejg in lit. iygus/liegus gleich, gleichartig, got. ga-leik-s 

gleich, usw. (s. Fraenkel 371b, Lehmann 142b; V. Pisani, 1F 86 
[1981(82)1 207, V. N. Toporov, Et 1982, 132 ff.). 

lindu-: nur ChU 8,14; von zweifelhafter Überlieferung. 

Vgl. KEWA III 103. - Ungeeignet für etymologische Auswertung 
(s. die Lit. in KEWA, a.a.O., bzw. Tu 11056). 

LIP, limpäti, s. REP. 

libiyä- f Rankenpflanze, umschlingendes Gewächs (RV [10,10, 
13.14] +). - Nicht klar. 

Vgl. oss. lyvjceg (nyv°) „vbjunok“ (s. Abaev II 59), wenn Vibuja- 

oder *libuzä- (Gersh in KEWA III 104)? - Die bisher vorgetragenen 
Deutungen von 1° aus idg. Material oder als Prakritismus (Lit. bei 
Kui, Fs Kirfel 145 und in KEWA, a.a.O.) überzeugen nicht; auch die 
Indizien für nicht-idg. Ursprung des Wortes bei Kui, a.a.O. reichen 
nicht aus. Die Möglichkeit eines Fremdwortes (vgl. schon F. de Saus¬ 
sure, MSL 5 [1884] 232 = Rec 404, AiGr 1223) bleibt jedoch bestehen. 

UH, s. REH. - LI, s. LA Yl. 

luk- (NomSg luk, VäDhSü 21,11; pw V 229a, Schi, Wn 43) Blut¬ 
egel (?). - Unklar; s. Schi, a.a.O. 

LUNC C’lucita-l), s.u. kuiuncä-, o. I 375f. - LUD, s. LOD. - 
LUP, s. LOP. - LUBH, s. LOBH. 

lusa- m. N. pr. (PB +); lusäkapi- m. N. pr. (Käth +; s. AiGr 
II 1,131). 

Möglicherweise zu °rusa- rweiß’ (s.u. nisant-, rusama-). - Nicht- 
aia. Namen nach Welze 120. 
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LU' s. LAV1. - lüksas. rüksa- 

leka- m. wohl: Name eines Aditya (TS); sulekci- m. ein Adilya 

(TS). 

Üb *(><?**% zu AAC? S. Krick 524 Anm. 1425. 

LEKll s. REKH. - LEl\ s. A£7>. - LEBH (°lebhant-l), s.u. 
REBH. 

leläya zitiert (Käth, MS [Int.-PerfJ), alelet, aleliyala schwankte 
(Käth); Präs, leläyd- zittern, schwanken (TS alclnyat; SB /e/n- 
yant-, leläyant- usw.; J. Narten, Spr 27 [1981] 6f.), Adv. (= 
lnstrSg) /e/ajw zitternd (SB; s. Narten, a.a.O. 7Jff.). - Idg. 
*re///(s.u.), vgl. got. reiran* (belegt reirandei; inreiraida) zit¬ 
tern, rr//*o f. Zittern, Erdbeben. 

Ausführlich Narten, a.a.O. lff. (mit reicher Lit.): idg. Int. *rcj-rojIi- 

ti (~ ved. leleti* a-lelet) > urgerman. *reirajd (> got. reiraip* ~ 
re/ro), Narten, a.a.O. 11; letayä < *laj-lai-ät eine „wiederholende“ 
Bildung zur lautsymbolischen Wiedergabe von Gesichtseindrücken 
(wie bhar-bhar-ä° [o. II252], nial-mal-ä0 [o. II333], Narten, a.a.O. 9). - 
S. nochGiovSludio I 198fT.; Fragliches aus dem Singh. bei Tu 11115. 

leli-, s. dam-, o. 1 747. 

LES, s. RES. - LEU, s. Ä£//. 

LOA'erblicken: wohl Denominativum von lokä- lichter, freier 

Raum’ (s.d.). 

Sicher nur cp. + lokayati 'erblickt'; für LOK in Anspruch genom¬ 
menes AitÜ 4,15,4 ist offenkundig Umbildung (nach zwei¬ 
mal vorangehendem loka-) Tür *-rocete (Z?ÖC), vgl. Goto 275. - Frag¬ 
liches zu *lok° 'sehen' im Dard. bei Tu 11122.1. 

LOK 'erblicken’ hängt mit ROC somit nur über lokä- zusam¬ 
men; es ist kein brauchbares Zeugnis für idg. *leuk 'sehen1 ~ 'leuch¬ 
ten1 (gegen KEWA 111 112f. [mit Lit ], F. Bader,"Spr 30 [1985] 113f., 
Fs Risch 465, GiovStudio 1111 und Anm. 238, 239). 
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lokä- - lodhö¬ rn 

lokä- m. freier Raum, lichter Raum, Lichtung, Aufhellung, Welt¬ 
raum, Welt (RV + [~ ulokas.u.J; zur Semantik s. Goncla, 
Loka 7fT., 14fT, IIJ 15 [1973] 205 = SelStud VI 1,174); laukyä- 

zur Welt gehörig (AV; s. Tu 11125, mit Lit.); denominativ 
wohl ep. + loka-y°y s. LOK. - Bei Ptolemaios *°loka- (oder 
mi. *7oga-) „xoopo<;w, o. II 6. - Mi., nu., dard., ni., pä. loka- 

m. Welt, waigali lo 'wide open ground’, shina lö m., pj. Io m. 

Licht, Dämmerung; usw. (Tu 11119, mit Verweisen). - Idg. 
*louk-6~ „lichter Raum, lichte Stelle, Lichtung“, vgl. ROC; = 
lat. Itlciis m. (altlat. louco-, osk. luvkei 'in luco’) heiliger Hain 
(*Lichtung, ~ lücum colhlcäre 'lichten’)» ahd. löh mit Gebüsch 
bewachsene Lichtung, lit. Uiükas Feld, Land, lett. laüks Feld, 
Waldblöße, Lichtung. 

S. die Lit. in KEWA III 113 und bei Karulis I 508. - In alter 
Sprache auch uloka-; offenkundig Dissimilation aus *ulu-tokä- 

(*uru-rokd-), vgl. ved. umm ulokam kar = ulokäm kar u.a. (M. Leu- 
mann, Fs Kuiper 57f., mit Lit.; vgl. Hock, Substratum 116 Anm. 7, 
A. L. Sihler, IIJ 19 [1977] !2fT. [mit Lit ], Klein, Parliclc 106r., Knob- 
loch, SprRel I 26; anderes in KLWA III 651, Bai, Diel 39b). 

logä- m. Scholle, Erdklumpen (RV [10,18,13; 10,28,9] +). - Ni., 

hi. lo(h)i f. flump (of dough)’, u.a. (Tu 11127). - Zu ROJ. 

Wohl „^Abbruch, *Abspaltung“ (Bur, JRAS 1956, 199); vgl. nhd. 
Scholle ~ *skel 'spalten’ (Grassm 1188, KEWA III 113; skeptisch 
Kluge-Seebold 650b). - Eine Kombination mit ,/defective’ word 
groups“ bei Tu, a.a.O. (s. auch 10878,11072; Tu Add 11072 und S. 90b). 

LOD aufrühren, in Bewegung setzen (GrSü [ä-lodya] +). - Mi., 
nu., dard., ni., pä. lulati 'stirs\ usw. (Tu S. 644b, s.v. LUD; 
TuAdd 11080; Ted, JAOS 73 [1953] 82a). - Nicht klar. 

Unglaubhaft sind die Kombinationen bei Ted, a.a.O. 82af.; Glei¬ 
ches gilt für die von Bur, JRAS 1956, 199f. empfohlene Wurzel- 
Anatomie (*leu-s-d~ *Ieu* loslösen’, o. II 476). - Weitere Verweise 
in KEWA III 114 (s. 106, 117). 

lodhänur RV 3,53,23 °am. - Nicht klar. 

Zur Charakterisierung der Strophe s. GeRV 1395b, ad 23 („... reich¬ 
lich dunkel“); 1° ist wohl ein Tier (roter Ziegenbock? [rotes] Renn- 
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pferd? Ge, a.a.O. 396a, KEWA III 115). Vielleicht nach der roten 
Farbe benannt rudhird-, röhitaAiGr I 219, 250). - Auf 
(adhl)lodha- (s.o. II 468, s.v. RODH7) weist ZimmerAiL 84 im 
Zusammenhang mit 1° hin; s. auch MK II 233 (mit weiterer Lit.). 

LOP zerbrechen, beschädigen, beseitigen, zunichte machen (AV 
[°lumpet] +), Perf. lulopa (Br +); Pass.-Aor. lopi (Su; zu ChU 
lopsiya s. Narten, Aor 230); ül-lupta- herausgegriflen (AV +), 
sam-lüpya "having tom up’ (AV 10,1,30); Pass. lupyäte{AV +), 
Kaus. lopay0 (Br -f); ava-lupti- f. Abfall (PB), lopa- m. Ver¬ 
schwinden, Verletzung, Abtrennung (Sü +), lopä- f. eine 
Vogel-Art (TS; „*Räuber“, Tu 11144?). - Mi., nu., dard., ni., 
pä. lumpati zerbricht, verletzt, usw. (Tu S. 645a, s.v. LUP\ 
TuAdd 11083; s.u.). - Ursprungsgleich mit ROP, also idg. 
*reup/*/vp/*ru-N-p-e- (lat. rumpere\ *rumpati im Ni., TuAdd 
10783.5); gegen eine Sonderdeutung von LOP s.o. II469, mit 
Lit. 

Der einzige RV-Beleg von LOP wohl im Folgenden. 

löpämudrä- f. N. pr. (der Gattin des Agastya; RV 1,179,4 [+]). - 
Wohl aus Ableitungen von LOP und von MOD komponiert. 

„Die unter Verletzung (lopa~) Erfreuende“ (s. die Lit. in AiGr II 
l2 Nachtr 68, KEWA II653 f, III115) ? - Andere (vgl. KEWA II653 f., 
zuletzt Thi, Ged 76 [„der Name bedeutet "Siegelbrecherin' ...“]) 
beziehen °mudrä- auf ep. + mudrä- f. "Siegel* (s. JüS), nicht auf 
ved. mudrä- "fröhlich* (o. II 383). 

lopäsä- m. eine Schakal-Art, ein dem krostär- (o. 1416) vergleich¬ 
bares Tier, vielleicht Fuchs (RV [10,28,4] +; ZimmerAiL 
84, MK II 234). - Nu., dard., ks., waigali liwasä, laüsa Fuchs, 
u.a. (Tu 11141; s.u,!). - Iir., elam.-ap. *raupä0a- m. N. pr. 
(Hinz, NÜ 203, mit Lit.), khot. rrüväsa- Schakal, parth. rwb's, 
mp. np. röbäh, oss. rüvas/robas Fuchs, Sughni rupc(ak) f. 
Füchsin, usw. (KEWA III116, Abaev II433 f., Morg, Shughni 
68a, Bai, Dict 367a). - Ved. /°, iran. *raupätsa- sind von arm. 
alowes, gr. ocXcunri^ "Fuchs' nicht zu trennen. 

Vgl. die Lit. in KEWA, a.a.O., Abaev, a.a.O.; F. R. Adrados, Fs 
Knobloch 21 ff. - Interessanter Versuch einer idg. Rekonstruktion 
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bei H. Katz, UAJb N.F. 7 (1987) 259 („etwa idg. *h2loupek- mit tabui- 
stischem Wandel *ou > *ö in einer Vorstufe des Arm. und Gr.u; 
a.a.O. zu finn.-perm. *repäc3 Tuchs’ [mit Lit.] < *h2leupek-o- [= lo- 

päsä-] 'zur Füchsin l*h2lupek‘] gehörig’). 
Wörter wie lat. volpes, lit. läpe, lett. lapsa Tuchs’ bleiben eher 

fern (s. Fraenkel 340af. und die Lit. bei Karulis I 501). Aus Abwei¬ 
chungen des Typus lop° ~ gr. /alöp0/ ~ lat. volp0 hat man auf ein 
Kulturwort aus verschiedenartigen Entlehnungsquellen oder auf 
einen affektisch umgestalteten Tiemamen geschlossen (z.B. Frisk I 
83 bzw. Joki 308); aus dem iir. Bereich wurden dafür herangezogen: 
jav. raopi- m. Name einer Art des Hundegeschlechts (s. Bthl, Wb. 
1496), dazu angebliche nu. und dard. Fortsetzer von *lopi-/*ropi- 

Tuch$’(Tu 11142f.);jav. urupa, unv/?/-, wohl 'eine Fuchs-Art* (Hoffm, 
MSS 22 |1967] 31f. = HofTmA 488 [~ lat, volpesl], Mh, AirN 1/83f., 
Schrijver, Reil 377); jav. raoza- m. ein Raubtier (‘Fuchs’? S. KEWA 
III 116); Su$r + lopäka- m. eine Art Schakal (mit Fortsetzem, Tu 
11140; keine alte Bildung, vgl. KEWA III 115 Anm. **; AV rupakä- 

gehört wohl nicht hierher, s.o. II 456); weitere Wörter der JüS wie 
lomataka- m. Fuchs (mit Fortsetzem, Tu 11153.1) und Rekonstrukte 
wie *lomaka-/*lümaka-t Vompaia- (Tu 11153.2,3, TuAdd 11153.3, 
KEWA III115), die sich als Kontaminationen mit löman- 'Haar’ bzw. 
Lex. löma- 'Schwanz’ erklären. 

LOBH in Unordnung sein, in Unordnung geraten (AV [ä-lubh- 

yant-\ AitB [lubhyati 'wird irre’] u.a..; Bur, JRAS 1956, 193fL, 

Mh, AcOr 30 [1966] 162 und Anm. 15 = AJCS 103 und Anm. 
15), Perf. lulobha wurde gebrochen (Eid; AVP 19,51,2, Bur, 
a.a.O. 194); lubdha- verwirrt (Käth +; — Sü + lubhitaAiGr 
II 2,570 f.); Kaus. lobhdy0 (RV [10,103,12 prati-lobhäyant- 

'durcheinanderbringend, verwirrend’] +, Aor. alülubhat JB). 
Erst in JüS (Mn, ep. +) erscheint für LOBH die Bedeutung 
'Verlangen empfinden, gierig sein’ (Mh, a.a.O. 162 = 103, 
KEWA III 107); s.u, - Mi., ni., pä. lobha- m. Gier, pj. lohar 

'lust; violence, oppression’, or. bilohibä (bil°) 'durcheinander¬ 
mischen, aufrühren’ und 'bezaubern, betören’ u.a. (Tu S. 
645b [s.w. LUBHl'\ TuAdd 11152, Mh, a.a.O. 162f. Anm. 
15=103 f. Anm. 15). - Iir., vgl. np. äluftan verwirrt sein, nieder¬ 
geschlagen sein, toll sein (vor Liebe), rasen, verliebt sein (s. 
Mh, a.a.O. 164 und Anm. 17f. = 105 und Anm. 17f.),oss. digor 
ilivdunglücklich (V. I. Abaev, AcOr 30 [1966] 9fT.). - Iir. *laubh 
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umfaßt die Bedeutungen 'in Unordnung sein, verwirrt sein’ 
und Verlangen, begehren, verliebt sein, lieben’; idg. *Ieubh 

hatte sicherlich einen ähnlichen semantischen Umfang, scheint 
sich aber in den nicht-iir. Sprachen nur im Bedeutungsbereich 
von 'begehren, lieben’ fortzusetzen: lat. lubidö Begierde, lubet 

beliebt, gelüstet, gefällt, ahd. liob lieb, aksl. ijubitilieben, usw. 

Vgl. Mh, a.a.0.159ff. = lOOff, mit Lit. (gegen Ansatz von LOBHx 

~ LOBH1 bei Bur, a.a.O. 191 ff. ls. auch Tu, a.a.O.]); weitere Lit. 
in KE WA 1U 107 f, Lehmann 235a f. - Schwerlich hat sich die Bedeu¬ 
tung Verwirrt sein' von *Ieybh in german. Wörtern wie got. lubja- 

leisei Giftkunde, Zauberei, ae. lybb Zauber u.a. erhalten (Uhl 
263a); s. KEWA III 108, Lehmann 237b. 

lomans. röman-. 

lostä- m.n. Erdklumpen, Lehmklumpen, Scholle (AVP [lostä- 

bhrt- Schollenträger], YV +). - Mi., dard., ni., pkt. !ottha- m. 

Klumpen, u.a. (Tu[Add] 11157). - Vielleicht zu ROJ. 

Vgi. bes. (zur Semantik) loga-\ lostd- müßte auf eine palatal 
endende Nebenform der Wurzel (~ lit. läuz-ti u.a., o. II 465) bezo¬ 
gen werden. - Ep. + lestu- m. 'Erdklumpen, Scholle1 gehört wohl zu 
RES (KEWA III 112, 118); Zusammengehörigkeit von lestu- und 
lostd-, auf nicht-idg. Basis, ist ganz unglaubhaft (gegen Tu 11055, 
11077, 11157; s. die Lit. in KEWA, a.a.O.). 

Über andere idg. Deutungen vgl. KEWA III 118. 

lohä- m. rötliches Metall, Kupfer (VS +; MK II 234, Mylius, 
RauMetalle 21 ff.); lohä- Adj. kupferfarben, rötlich, eisern 
(Sü +), lohamdya- kupfern, eisern (SB +), lauha- metallen 
(Sü +). - Mi., nu., dard., ni., pä. loha- m. Metall, bes. Kupfer 

bzw. Bronze, usw. (Tu 11158 [mit Verweisen], TuAdd 11158fT., 

11357). - Iir., mp. np. röy Kupfer, Messing, baluci röd Kup¬ 
fer, arm. (< iran.) aroyr Messing (s. Hüb, Gr 111, C. Sale- 

mann, GIrPh I 1,259, Emm[Sk) II 123). - Iir. *(H)raudhä- 

gehört gewiß als „*rot(es Metall)“ zur Sippe von rudhirä-\ 

damit sind außer-iir. Metallnamen wie an. raudi 'rotes Eisen¬ 
erz’, aksl. ruda „pciaAAov“, ukrain. rudä 'Erz (auch eisen¬ 
haltiger Sumpf, Blut)' zu verbinden. 
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Dazu wohl lat. raudus, rödus, 'Münze aus Erz', dessen For¬ 
menverschiedene Erklärungen gefunden haben (s. WH II421, Schrij- 
ver, Refl 265); ahd. aruzy antzzi, as. arut 'Erz* bleibt wahrscheinlich 
fern (KJuge-Seebold 188a, mit Lit.). - Argumente für fremden Ur¬ 
sprung von 1° (bzw. für fremden Einfluß auf idg. *hxroudh- 'rotes 
Metall’) sind nicht ausreichend; s. die Lit. in KEWA III 119 und 
Anm. *, 120. 

löhitas. röhita-. 

V 

vamsa- m. Dachbalken (RV [1,10,1], AV +; auch '[Bambus-]- 
Rohr’ [ZimmerAiL 71, 290, MK 236, Mylius], SB + 'Stamm¬ 
baum, Familie’), a-vamsd- ohne Balken, balkenlos (= Luft¬ 

raum; RV 2,15,2; 4,56,3; 7,58,1). - Mi., nu., dard., ni., pä. 
vamsa- m. Bambus, Stammbaum, usw. (Tu 11175 [mit Ver¬ 

weisen], Tu Add 11175f.). - Iir.? Vgl. waxi was Dachbalken, 
sughni wüs 'rnain roof-beam’, u.a. (iran. *vansa-l S. Morg, 
Shughni 93a, Bai, Dict 379af.). - Weiteres bleibt unklar. 

Idg. *uenJc, vgl. mir. feice 'Dachfirstbalken* u.a. (KEWA III 120, 
Bai, a.a.Ö. 379b)? Referat anderer Vorschläge in KEWA, a.a.0. 

vdrhsaga- m. Stier, BüfFelbulIe (RV +). - Nicht klar. 

Wohl vdmsa-ga- (s. Bur, Skr 198, Hofltn, ZDMG 110 [1960] 182 
= HoffmA 137); theoretisch könnte vamsa0 (~ ae. wös 'Feuchtigkeit*, 
s. die Lit. in KEWA III 120) mit *(H)us-tar- (ustär- 'Pflugstier* u.a., 
o. 1237), über *(H)vas- 'befeuchten, besamen* (?), vermittelt werden. 
S. ferner AiGr II 1,57 (mit Lit.). - Ted, Gs Brandenstein 159 geht 
von einer mi. Bildung für *varsaka- 'the rainer* (: VARS ~ vrsan-) 

aus. 

väkala-, s. valkd- vaktär-, s. VA C. - vakra-, väkva(n)-> s. 

VA NC. 

VAKS wachsen, groß werden (RV [üksant-, uksamänaauksat], 
Goto, Mat 1993, 134), Perf. vavdksa, vavaksur u.a. (RV; s. 
Goto, a.a.O. 135); Aor. auksis(RV 10,27,7; Neubildung [Nar- 
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ten, Aor 230, Jamison, -äya-139 Anm. 69]); uksitä- erwachsen, 
herangewachsen (RV [1,114,7 u.a.]); Kaus. vaksay0 groß wer¬ 
den lassen (RV 10,49,8), uksay° stark machen (RV 6,17,4; 
s. Jamison, a.a.O. 139, 165f., Goto, a.a.O. 135); brhad-üks- 

hochgewachsen (RV -f), säkam-üks- zusammen aufgewach¬ 
sen (RV; Kiehnle 41), vaksätha- m. Wachstum, Zunahme 
(RV), väksana- stärkend, virä-vaksana- die Männer heran¬ 
wachsen lassend (RV), u.a.; s.u. - Dard., paäai (dial.) üs/üx 

*long’ (~ uksitä-; s. Tu 1627). - Iir., aav. uxsiieitl wächst, Aor. 
vaxst läßt wachsen, Konj. vaxsat soll wachsen lassen, jav. 
uxsiieiti wächst, vaxsaiia0 wachsen lassen, vaxsa- m. Wachs¬ 
tum, frasäuuaxsa- m. N. pr. (Mh, AirN 1/41, s. ferner 1/87 
[zu iran. *vaxs°/*uxs° auch in der NÜ]; s.u.), vaxsaBa- n. 
Wachstum, khot. huss-, buddh. sogd. ’yws’y-y mp. waxsidan 

wachsen, u.a. (Gersh, Gramm 65, Emm, SGS 154, Bai, Dict 
494a). - Idg. *h2uegs (s.o. jav. *frasa-Huaxsa-), *h2ugs-e- (= gr. 
au£<o mehre, fördere, wachse; Pet, Lar 15), vgl. gr. d(f)e^(*) 
mehre, fördere, wachse, got. wahsjan wachsen, u.a.; idg. 
*h2ueg-s ~ Vi2eug 'mehren’ (vgl. öjaj-, o. 1278; Schi, Krat 15 
[1970(72)] 152, Pet, a.a.O.). 

S. die Lit. bei Frisk 1 188, Lehmann 387b, Goto, Mat 1993, 135. 
Ein Problem bietet RV + UKS 'spritzen, besprengen’ (Formen¬ 

bestand bei Goto, a.a.O. 122ff), das synchron nicht immer von 
VAKS/UKS 'wachsen* abzusetzen ist (vgl. auch Joachim 149); es er¬ 
scheint vielfach mit Präverbien, z.B. prä-uks 'vorspritzen, bespren¬ 
gen, weihen’, AVP + pröksana- n. 'VorspritzmitteF, AV + pröksani- 
f. 'Weihwasser’ (Kiehnle 7ff), nep. pokhnu 'to pour over* u.a. (Tu 
9005fr, TuAdd 9007). Nach Kiehnle 3fT, 22fT, 41,134f, 208fT. ist 
UKS 'spritzen’ aus VAKS herausgewachsen, das es im Verlauf der 
Sprachgeschichte verschlinge (lediglich uksan- [~ VAKS, s. auch 
SzemLatW 154 Anm. 221?], zum 'Spritzenden* uminterpretiert, habe 
sich bis in die klass. Zeit gehalten [doch s.o. I 210]). Zweifel bei 
Goto, a.a.O 124 und Anm. 26. - Jav. (und aav.?) uxs /vaxs- 'besprit¬ 
zen* (Blhl, Wb. 1338, HumbElfSkj, Gä II64) wird von Kiehnle 135fT. 
in Frage gezogen (s. ferner PanainoTi I 132 f.); die Zuordnung zu 
(vaks)fuks 'wachsen* oder 'bespritzen* betrifft auch einige der iir. 
Text-Übereinstimmungen, wie RV 1,157,2 ksatrdm uksatam—Y 31,6 
xsaOnm... vaxsat (s. Schlerath II 152b, Königtum 129, Kiehnle 144, 
HumbElfSkj, a.a.O.), RV 6,66,4 tanväm uksdmänäh (s. Goto, a.a.O. 
123 Anm. 25) ~ Y 33,10 uxsiiä ... tanüm (Kel-Pir III 106), u.a. (s. 
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Schlerath II 148b, Kel-Pir III 224; zur alten Vorstellung des 'Wach¬ 
sens* [= Aufgehens] der Sonne [RV 7,33,8 süryasya ... vaksatha- ~ 
Yt 5,91 hü vaxsät u.a.] s. Kiehnle 126). - lndoar. (iir.?) UKS 'be¬ 
sprengen* wurde unter Annahme eines von VAKS verschiedenen 
Etymons (s. Kiehnle 140 und Anm. 1) mit gr. Oypog 'feucht*, lat. 
üuidus Teucht, naß*, an. vgkr'feucht* u.a. verbunden (vgl. die Lit. bei 
Frisk II956; anders E. Risch, 1F 69 [1964) 78 [dagegen Stru, Helhldg 
256 Anm. 59]). 

Hierher wohl vakst- (schwerlich baskayao. II219). -RV 8,63,4 
vaksäni- ist vielleicht 'führend, Führer’ (GeRV II 385, ad 4b; AiGr 
II 2,207, 208, Kiehnle 118); dann zu VAH. - Unklar bleibt auch die 
Zuweisung von vivdksana- (mehrmals im 8. RV-Buch), s. die Lit. 
bei Kiehnle 99f.; ebenso fraglich vi vaksase im Refrain der Vimada- 
Lieder 21, 24 und 25 des 10. RV-Buches (eher zu MC?), s. Kiehnle 
179f., mit Lit. 

vaksänä- f. Bauch, Höhlung, Eingeweide; wohl auch 'Flußbie¬ 

gung’ u.ähnl. (RV, AV[P] u.a.; s. Kiehnle 102ff. mit Lit. [s.u.]); 

vaksane-sthä- in der Höhlung stehend (RV 5,19,5 [neben 

vaksyäs, s, vaksl-]; HofTm, MSS 42 [1961] 47 Anm. 5 = 

HofFmA 376 Anm. 5, anders Kiehnle 98). - Nicht hinreichend 

aufgeklärt. 

Vermutlich ist von 'Bauch* auszugehen (mit Übertragungen wie 
'Eingeweide* [auch als Entstehungsort der Kuhmilch], und allegorisch 
von Bergen, Flüssen, Pflanzen?), s. Kiehnle 102 f.; doch „ist nicht aus¬ 
zumachen, unter welchem Aspekt der Körperteil... gesehen wurde“ 
(Kiehnle, a.a.O.): als „Wachsmittel“, „Wachsorl“ (~ VA KS) oder doch 
„♦Biegung, *Krümmungu (~ VA NC, s. Kiehnle 105; Referat über 
weitere Vorschläge in KEWA III 122, Kiehnle 102). Auch ein Ver¬ 
gleich mit vdksas- (s.d.) und mit Iranischem wie khot. hüso- 'grain* 
(Bai, Dict 494b), oss. wcexsk/usqce'Schulter* u.a. (vgl. F. Thordarson, 
Fs Humbach 500ff.) trägt zur Zuordnung von v° nicht entschei¬ 
dend bei. 

vaksänis.u. VAKS (~ VAH). 

vaksathas. VAKS. 

vdksas- n. Brust (RV +; s. Kiehnle 110f.). - Mi., ni., pkt. vakkha-, 

vaccha- n. Brustkasten, hi. bäk(h) m. Euter, u.a. (Tu[Add] 
11188). - Nicht klar. 
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Die alte Zusammenstellung mit oss. wcexskfusqce 'Schulter1 (vgl. 
die Lit. bei Abaev IV lQOf.; F. Thordarson, Fs Humbach 501 ff. [s.u. 
vaksänä-]) ist, ebenso wie jede Verbindung von v° mit vaksänä 

nicht zwingend; der iran. Anschluß würde v9 auf iir. %H)yaks° 

(~ VAK$ oder VA NC [s. auch KEWA III 122, Nowicki 108]?) fest¬ 
legen. - Ganz anders B. Kölver, ZDMG 127 (1977) 344ff. (v° = 
„Träufelndes, Pore mit Haar, Körperstelle, die diese Charakteristik 
aufweise [Schamgegend und Brust]“, zu UK$ 'spritzen’, s.u. VAK§\ 

dagegen Kiehnle 241). 

vakstnur in RV 5,19,5 vaksyäs wohl AkkPl ‘Flammen’ (in der 
selben Strophe wie vaksanesthamit dem es vielleicht nicht 
näher verwandt ist, s.o. II 487, s.v. vaksänä-). - Wahrschein¬ 
lich /wachsend“, zu VAKS. 

Zur Vorstellung vom „wachsenden" Feuer s. jav. ätard... vaxsaßi.- 

buiie (Y 62, 2.3) und den Priestertitel jav. ät&uuaxsa-, elam.-iran. 
*ätr-yaxsa- (/der das Feuer wachsen läßt“, Kel, NR 66, Hinz, NÜ 
49), Kiehnle 125 f.; entbehrlich sind die Annahmen von v° /sich 
krümmend“ (VA NC, s. Kiehnle 98) oder /beweglich“ (VAN, 

Grassm 1190). 

vagnü-m. Tönen, Geräusch, Rauschen, Getöse (RV +), vagvand- 

etwa ‘geschwätzig, prahlerisch’ oder ‘Geschwätz’ (RV 10,32,2; 
s. GeRV III 180), vagvanu- etwa ‘Schwatzen, Gemurmel’ 
(RV 9,3,5; Augenblicksbildung aus vagvan0 und vagnü 

Renou, EVP 8 [1961] 51, Schi, Fs Hoenigswald 342). - Mi, 
amg. vaggu- (°ühim, Pischel, Gramm 267). - Wohl zu VA C. 

Zum Lautlichen vgl. AiGr 1117 („Die Media stammt hier ... aus 
dem Sandhi“; s. auch vägvin-). - Nicht vorzuziehen eine Sonder¬ 
wurzel indoar. ~ lat. uägire 'wimmern’ (*ueh2g nach A. Lubot- 
sky, MSS 40 [1981] 134); s. die Lit. in KEWA III123, Schrüver, ReH 
146. 

väghä- f. ein bestimmtes schädliches Tier (AV); vielleicht ein 
‘bohrendes, stechendes’ Ungeziefer (~ AV 6,50,3 tärdäpate 

[o. I 634] vdghäpate). - In diesem Falle möglicherweise zu 
idg. *(H)uegyh ‘stechen’ in ap. vaf- ausstechen, apreuß. wagnis 

Pflugmesser, usw. (Pok 1180, ApH 151; zu weiteren Vorschlä¬ 
gen s. Puhvel III 382); Wack, KZ 61 (1934) 207 = KS 368. 
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vahkü- vereinzeltes rigved. Epitheton (RV 1,51,11; 1,114,4; 
5,45,6; 8,1,11); ohne einmütige Übersetzung. 

Die meisten exegetischen Vorschläge sind mit einem Bezug auf 
VA NC vereinbar: so „täuschend“ (E. Sieg, GN 1928, 198 Anm. 1 = 
KS 397 Anm. 1), „krumm, gewandt, flink“ (T. Y. Elizarenkova - V. N. 
Toporov, Fs Stembach 97 fF., s. ferner V. N. Toporov, fit 1980,135 ff), 
wohl auch „fliegend“ (GeRV zu den Stellen [s. bes. 1 150, ad 4a]); 
mi. und ni. Wörter wie pkt. vahkudapä. vanka- 'gekrümmt’ u.a. (s. 
Tu[Add] 11191, Tu 11194) scheinen sich daran anzuschließen (vgl. 
noch die Lit. in KEWAIII124; s. ferner D. Q. Adams, KZ 97 [1984] 
285 Anm. 8). - Über eine abweichende Interpretation (zu *vank 
'to make a sound*) vgl. die Lit. bei Gersh, Gs Minorsky 291 Anm. 55 
= Phillran 261 Anm. 55. 

vähkris.u. VA NC. 

vanga- m. Baum (AitÄr); vahgha- m. eine Baum-Art (Kaus). - 
Unklar. 

Auf van- beruhend? Die Ableitungen bleiben unklar, s. die Lit. 
in KEWA III125. - Etwas anderes ist der Volksname vanga- (AitÄr, 
Sü, MK II 237), pkt. banga- m. ein Volk, bg. bählä 'of Bengal’ u.a. 
(Tu 11197), für welchen nicht-idg. Herkunft vorgeschlagen worden 
ist (s. KEWA III 124f., mit Lit.; KuiAryans 43). 

vähgrda- m. Name eines indrafeindlichen Dämons (RV 1,53,8). - 
Nicht klar. 

Überlegungen zu einem Fremdnamen bei KuiAryans 27f., 47, 73. 

vahghas.u. vanga-. 

VAC sprechen, reden, nennen, sagen (RV [vivakti] +), Perf. 
uväca, üciir (RV +); Aor. ävocai (Konj. vöcat[i}\ aväci u.a. 
(RV +); uktd- ausgesagt, vorgetragen (RV +), vaktave auszu¬ 
sprechen (RV); Pass, ucyäte (RV +), Fut. vaksya0 (RV +), 
Kaus. väcay0 (Br +); C)ukti- f. Aussprechen (z.B. näma° ['der 
Verehrung’], RV; Augenblicksbildung BrUp väktiLieber! 
81), ukthd- n. feierlicher Spruch (RV +), ucatha- n. Spruch, 
Preis (RV), ucathyä- preiswürdig (RV 8,46,28; N. pr. RV + 
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aucathyä-), vaktdr- m. Sprecher, Verkünder, vaktra- n. Mund 
(Är +), väktva- zu sagen (RV), vdkman- n. Rede (RV 1,132,2; 
Wennerberg I 171), vakmiya- verkündenswert (RV 1,167,7; 
s. ferner Renou, EVP 4 [1958] 89), vacana- redend, redefertig 
(RV), väka- m. Spruch, Lied (RV +), °vaku- (in krka°y o. 1388) 
pra-väcana- n. Verkündigung (RV; u.a., s. AiGr II 2,194), 
pra-väcya- preiswürdig (RV), u.a. (s. auch u.); zu vacas-, 
väc- vgl. bes. - Mi., ni., pä. avoca sagte, (v)utta- gesprochen, 
väceti läßt vortragen, as. vacana- n. Anordnung, usw. (Tu 
S. 653a, s.v. VAC; TuAdd 11199, 11476). - Iir., aav. vaxsiiä 

ich werde verkündigen (ved. vaksya0; s. HofTmA 637 Anm. 
25), vaoxamä wir haben erklärt (Y 34,5; HofTm, Inj 64), vaocat 

spricht, erzählt, u.a. (Kel-Pir II 295), uxöa- n. feierlicher 
Spruch (= ved. ukthd-; Narten, YH 126fF.), °uxti- „(act oO 
pronouncing (the word)“ (Y 32,12 [uruuäxsHumbElfSkj, 
Gä II 86\fraoxta- verkündet (o. II 173f.), vaxdöra- n. Sprech¬ 
organ (HumbElfSkj, a.a.O. 41), jav. vaocöit man soll behaup¬ 
ten, vaokus- der gesagt hatyfraoxta- aufgesagt, vaxaößa- was 
zu sagen ist, frauuäka- n. Rede, Verkündigung, u.a. (s. Kel, 
Verbe 374, 401, 403 Anm. 30, 424; Hofim-Narten 65 f. Anm. 
97), parth. w’c- reden, sagen, buddh. sogd. prw”c- verleum¬ 
den; usw. (s. die Lit. in KEWA III 221, Bai, Dict 195af.). - 
Idg. *ueky (s.u.), gr. eineiv sprechen, sagen (s.u.), air./occw/ 
Wort (*uoky-tlo-)y mhd. gewahenen erwähnen (german. *uaxy- 

na-)y an. vättr Zeuge, u.a.; WP I 245f., Pok 1135f., Kluge- 
Seebold 187bf. 

Nicht *Hyekv, da der Anschluß von heth. huek- ‘beschwören, 
Beschwörung sprechen' (Lit. bei Tischler 1 255f.; s. noch Stru, 
Hethldg 256 Anm. 54) aufzugeben ist (Puhvel III 326). - Ererbt 
vielt, das reduplizierte Präsens +uhu(e)kv- (yivakt/, s. J. Bendahman 
bei J. A. Hardarson, Fs Rix 164; anders Thi, Plusqu 55f.: vi° für 
*vavakti [vgl. auch M-Br, KonjOpt 89f.]), ferner *ye-uk¥-e/o- (ved. 
voc-a-, gr. cmeiv < *ue-ik¥- < *ue-i/k1'-, Frisk I 464, Hardarson, a.a.O. 
163, Stru, LarTheor 570f., zur Frage der idg. Akzentuierung Kli, 
AltarmVerbum 130 Anm. 6), sowie die Nomina *yekv-es-y *uokv- 
(vacasv<ic-); s. noch Olsen, Suffix 12, Vine, Studios 123. 

VAC steht in einem Suppletiwerhällnis mit Ali2 (o. I 153) und 
BRAV1 (o. II 236); ebenso vacJmrauu im Aav. (HumbElfSkj, Gä II 
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226). S. auch die dialektologische Einengung von vacim Iran. (Nyb, 
ManP II 159a; o. II 236, mit Lit.). 

Vgl. iir. Textfiguren wie ved. uväktha...jihväyä u.a. — aav. vaocä 

hizuuä u.a. (o. I 592, mit Lit.; Kel-Pir III 62), ved. mäntram voc° ~ 

aav. vaocät... mqdr?m (o. II 311, mit Lit.), ved. vidvän ... vocat — 
aav, vlduua vaocät (Kel-Pir III 64; Camp, Diachr 10 [1993] 3IT.), ved. 
ukthebhih ... hvayämahe — aav. zbaiiä ... uxöäis u.a. (s. die Lit. in 
KEWA III 618; Kel-Pir 111 208), ved. prä vocäma ... ukihesu — aav. 
uxöä ... frauuaocämä (Kel-Pir III 135 [s. auch s.v. vdcaj-]); vgl. 
ferner HumbElfSkj, Gä II 163 f., 226, Kel-Pir III 28, 193, 205 und 
die Angaben s.w. vacas-> väc-. 

Hierher wohl vagnü- (vagvan°), o. II488; aufUo vacaknu- "beredt’ 
(auch 'Brahmane, N. pr.’) beruht der Frauenname väcaknavf- (SB +; 
AiGr II 2,150, HofTm, MSS 10 [1957] 59 Anm. 2 = HoflmA 411 
Anm. 2). - Über möglicherweise zu VAC gehöriges vaks0 s.o. 11487. 

väcas- n. Wort, Rede, Lied, Spruch (RV +); vacasa- wortkundig, 
beredt (RV 1,112,2; s. Renou, EVP 16 [1967] 9), äcärya-vacasä- 

n. Wort des Lehrers (§B), vacasyate wird beredt, vacasyä- f. 
Beredsamkeit, vacasyü- beredt (alle RV); su-väcas- schön¬ 
redend (RV 1,188,7, vgl. °vacas- in weiteren Kompp. [AiGr 
II 1,101,112,232]; -d-wohl aus ved. su-vac- u. dgl., vgl. Nowicki 
115f.). - Mi., singh. (?), s. pä. vaco NomAkkSg Rede, Wort, 
°vacasa- sagend, u.a. (Tu 11200, mit Verweisen). - Iir., aav. 
jav. vacah- n. Wort, Rede, Ausspruch, - Idg. *uekv-es- (~ 
VA C), gr. lno; n. Wort, Rede (ei., kypr. fcrto<;); Frisk I 545, 
III 91, Nowicki 108, mit Lit. 

Dichtersprachliche Formeln mit v° (s. auch VAC, vac-) sind iir., 
z.T. idg. Alters: Vgl. idg. *uek*os *sueh2dü 'süße Rede’ in RV 1,114,6 
vacah svädöh svädiyah ~ gr. f|öuenf|<; (Schm, Di 255, M. C. Naafs- 
Wilstra, JIES 15 [1987] 275, LambAdj 476; eine aav. Parallele [zu¬ 
letzt Kel-Pir III 39] wird bei HumbElfSkj, Gä II 41 in Frage gezo¬ 
gen); RV ävocäma ... vacah ~ hom. ibio<; ebicTv (Schm, Di 264f. 
[a.a.O, auch zu RV süktä- väcas- — jav. hüxt?m vacö (u.a., Schlerath 
II 149a), s. ferner s.v. VA C zu iir. vac!vac mit ukthä-/uxöa-]yi über 
ved. väcas- taks und seine jav./gr. Entsprechungen s.o. I 612f. - Zu 
ved. drögha- väcas- — jav. draoga- väc- s.o. I 760; über ved. väcas- 
mit BHAR und brhänt- (— jav. bardzsm bar0... väcim) bzw. mänas- 
o. II 232, 249, 308, mit Lit.; vgl. o. II 394 zu ved.yajnäm ... väcah 
(und AV yajna-väcas- 'Opferwort’ AiGr II 1,269) — aav. vacarjhä... 
yasnä; RV 8,8,11 väcah sams — aav. vaca sänghämahlu.a. (Schlerath 
II 152a, Kel-Pir III 59f). 
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VAJ (väjay0), s.u. väja-. 

vqjra- m. eine mythische Waffe des Indra (RV + [Br + auch 
"Diamant’]; zur sachlichen Bestimmung s. die Lit. in KEWA 
III790, dazu W. Rau, Orbis 25 [1976] 356ff [mit Lit.], B. Schie- 
rath, Orbis 26 [1977] 133f.); vajrin- Adj. (und vajrivas VokSg 
[AiGr II 2,892]) Beiwort des Indra, 'den v° tragend’ (RV +). - 
Mi., nu. (?), dard., ni., pä. vajira- m. Waffe des Sakka, Dia¬ 
mant, u.a. (Tu 11204ff; s. TuAdd 11742). - Iir., jav. vazra- 

m. Hauptwaffe des Mithra, mp. warz, wazr; np. gurz Keule, 
arm. (< iran.) van Stock (P. Horn, GIrPh 12,64, Bolognlmpr 
50, Nyb, ManP 204b, 207b; s. auch Hinz, NÜ 25). - Vielleicht 
zu gr. ayvupi "zerbreche’ (fay-, s. Frisk I 13,207, III 17), N. 
pr. MeAiaypog (*-faypo<; ~ vajra-), heth. uak- 'beißen’, u.a.; 
vgl. Watk, Fs Risch 323 ff, 327f., s. auch Gs Cowgill 287. 

Zu älterer Lit. s. Watk, Fs Risch 328, KEWA III 126; Thi, Gs 
Nyberg III 348, E. P. Hamp, TPS 86 (1988) 90f. - Eine konkurrie¬ 
rende Deutung stellt v9 zu *h2ueg in lat. uegere usw. (~~ vaja-)t s. 
KEWA, a.a.O., G. Nagy, Gs Güntert 124, Darms 293, Lubotsky, 
System 91, 98, Puhvel III 382, vgl. auch M. Schwartz, Gs Morgen¬ 
stieme II194 Anm. 16, A. Christol, LALIES 5 (1987) 61. - Szem, Gs 
Nyberg II 343 = ScrMin 1953 leitet v9 = jav. vazra- aus *vadh-s-ra- 

(VADH) her; vgl. ferner die Lit. bei Schlerath, a.a.O. 
S. iir. Textübereinstimmungen wie RV väjro hdrito yd äyasdh, 

vdjram äyasam, vdjram ... härim — jav. vazr?m ... zaröis aiiaqhö 

(Schlerath II 162a), RV vdjram ... tataksa u.a. ~ jav. hu-tästa- als 
Bezeichnung von Mithras vazra- (Mh, Fs Morgenstierne 144 und 
Anm. 19, 20, mit Lit.), AV vdjram ... asincata ~ jav. vazram ... fra- 

hixtam (Bthl, Wb. 1728 Anm. 3), ved. vdjra-hasta- ‘den v° in der Hand 
hallend7 — jav. vazram zastaiia draz° (s.o. I 707), Watk, Fs Risch 325; 
zu weiteren (z,T. fraglichen) Vorschlägen s. KEWA III 127, 790, 
mit Lit. 

Hierher fmn.-wolgaische Wörter wie finn. vasara, estn. vasar 

‘Axt7 u.a.; s. loki 339, R6dei, Sprachk 63, UEW 815, Katz, Habilschr 
336. 

VANC dahinwanken, wogend gehen [vom Pferd] (AV [väncati] 

+), vacydte läuft wogend, galoppiert (von Zugtieren, über¬ 

tragen auch vom Gedanken [man-, s.u.]; RV u.a., Goto 



vdt - vatürin- 493 

280), Perf. vävakresie bogen sich weg, wichen aus (RV 7,21,3); 
vakrd- gebogen, krumm (AV + [dazu wohl JB + vakrä- f. ein 
Musikinstrument]), väkva-y vdkvan- (f. °vari-) wogend, sich 
tummelnd, beschwingt (RV), vahkri- f. Rippe (RV +; s. G. 
Neumann, KZ 75 [1958] 88); dazu vielleicht vankii-, s.d. - 
Mi., dard. (?), ni., pä. vancati fwalks about*, usw. (Tu S. 653b, 
s.v. VANC\ TuAdd 11208). - Iir., aav. vaiiiete strömt heraus, 
sprudelt heraus, wogt (daenä, Y 44,11, ~ RV matir... vacyate; 
Humb, MSS 8 [1956] 75, HofTm-Narten 65 Anm. 96 [zur Hs.- 
Lage], HumbElfSkj, Gä II 155), jav. wohl vas- (~aav. *vasii°) 

'sich spontan äußern, hervorsprudeln’ (vasarjheyfra-uuasata, 
auuasata; HofTm-Narten, a.a.O.), mp. <w’hl> = /waxr/ 'crook- 
ed*; zu Fraglicherem s. KEWA III 127, Gersh, Gs Minorsky 
284, 285, 291 Anm. 55 - Philiran 254, 255, 261 Anm. 55, 
Abaev II 229, Bai, Dict 265a, 407a, 494b, Samadi 265 f. - Idg. 
wohl *uenk (~ ^eAr?) 'krümmen’, vgl. ae. wöh krumm, ver¬ 
kehrt, Fehler (*uonk-o-)y ferner lat. con-uexus gekrümmt, 
gewölbt, u.a. 

S. die Lit. in KEWA, a.a.O. (auch III 121); Kluge-Seebold 776b 
(nhd. wanken < *ueng). - Mit ANC1 (o. 1 52f.) besteht (gegen die 
Lit. in KEWA J 24) kein ursächlicher Zusammenhang (V° Kontami¬ 
nation aus ANC und VANG 'gehen, hinken’ [„Sprachwirklichkeit 
fraglich“, KEWA III 124] nach V. 1. Georgiev, LautgEt 201). 

Zu Deutungen von vaksänäväksasvaksi- als *upk°/VANC-Ab- 
leitungen s.o. II 487, 488. 

vät ein Ausruf beim Opfer (TS +); auch vat (VS +), vet (Kä[h -f; 
s. Sha 237). - Wie bat zu beurteilen? Oder aus (durch Laut¬ 
wandel isolierten) Verbformen erwachsen? 

S. dazu die Lit. in KEWA 111 128; G. E. Dunkel, MSS 46 (1985) 
56 und 71 Anm. 52, Gs Cowgill 31. 

vatürin-, nur RV 1,133,2 °inä (und mahdvatürinä). - Bedeutung 
und Herkunft unklar. 

Bei GeRV 1 187 unübersetzt; °inä und mah° sind Beiwörter von 
pad-ä („Something enormous must be meant“, Kui, Fs Kirfel 172). 
Überlegungen zu nicht-idg. Ursprung bei Kui, a.a.O. und KuiAryans 
27. - Nicht ba\ s. AiGr I2 Nachtr 95 (ad 177,16). 
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vädabä- f. Stute (Käfh +; über vadabd- m. s. H. Oertel, KZ 69 

[1951] 29 Anm. 1 = KS 555 Anm. 1); JB vilabä- f. dss. (Oertel, 

a.a.O. 29f. = 555f. [und 1651a]). - Mi., dard., ni., pä. valavä- f. 

Stute, u.a. (Tu 11219). - Nicht aufgeklärt. 

„Stammfremdes Femininum“ neben dem urspr. Epicoenum 

*(h\)elcuo- m./f. (o. I 139), AiGr II 1,17, II l2 Nachtr 6. 

Woher? - Annahme eines alten Lehnwortes schon in AiGr I 177, 

184; vgl. bes. H. Berger, IIJ 3 (1959) 29. Zu Weiterem s. KEWA III 
130. 

vattij- m. Kaufmann, Händler (RV +), vänijä- m. dss. (Käth +), 

vanijyä- f. Handel (Br +). - Mi., ni. (fraglich nu., dard.); vgl. 

pä. vänya- m. Händler, vanijyä- f. Handel, usw. (Tu 11230 [mit 

Verweisen]; TuAdd 11233, 11484). - Wohl mit kontextfreiem 

-n- (< *-/i-) aus *van-y- '(Güter) gewinnend* (~ VAN, RV 

rayim van, vdsu van): Mh, Gs Renou 513f. = AKS lllf.; Bur, 

BSOAS 35 (1972) 545, Wrb, WZKS 36 (1992) 18. 

Zu anderen Vorschlägen s. Mh, a.a.O, 513 = 111 mit Anm. 6ff., 

514 = 112 mit Anm. 1, KEWA III 131. 

vandä- (öä-; °vanda-), s. banda-,o. II 206. 

VAT sich etwas geistig aneignen (RV [dpi ... vaiema, dpi ... 

vdtant-))y Kaus. vätay0 (mit dpi 'vertraut machen’, RV; E. 

Tichy, Spr 26 [1980] 3f., Anm. 8, 5 und Anm. 9, Goto 280f, 

IIJ 31 [1988] 314, M. Fritz, HS 106 [1993] 290 und Anm. 12; 

s.u.). - Iir., aav.fra ... vätöiiötü soll bekannt machen,fra ... 

vätdiiämahi wir wollen bekannt machen (Y 35,6.7; Narten, 

YH 117 Anm. 121), jav. aipi-uuatahe du bist vertraut (u.a., 

Tichy, a.a.O. 4 Anm. [8.1]), parth./nvd- von etwas Kenntnis 

erhalten, khot. hot- geistig fähig sein (Tichy, a.a.O. 4 Anm. 

[8.5]). - Idg. *uety vgl. air. mir. fethid beachtet, beobachtet, 

bewacht, (er)wartet (Kli bei Tichy, a.a.O. 4 Anm. [8.6], Goto 

281). 

Nicht vorzuziehen Thi, Fs Weller 656ff. = KS 139ff. (VAT — 
„anblascn“, auch °ut- „*blasend“ [o. II 322)). S. die Lit. in KEWA 
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III 132, 790; AnttSchweb 57, 106, Bee, IIJ 14 (1972) 73, SzemLatW 
125IT., M.L. Porzio Gernia, QIGChieti l (1989) 83ff., W. P. Schmid, 
Fs Untermann 382 Anm. 32. 

vatsa- m. Kalb, Junges (RV + [s. L. Renou, BSL 43 (1947) 38); 
auch N. pr. [RV (8. Buch) +; vatsa-pracetas- um Vatsa besorgt, 
RV 8,8,7]); vatsin- Kälber habend (RV 7,103,2); vatscila- am 
Kalbe hängend, zärtlich (Pap [5,2,98] +; AiGr II 2,865, KEWA 
III 133). - Mi., nu., dard., ni., pä. vaccha- m. Kalb, vacchala- 

zärtlich, usw. (Tu 11239, mit Verweisen; Tu Add 11239,11241, 
11243). - Iir., oss. digor wces Kalb, vgl. khot. basaka 

paräcl yasö (*vasaka-) Kalb, mp. wahig 'kid’ u.a. (Joki 338, 
Bai, Dict 274a, Abaev IV 98 [mit Lit.]). - lir. *uats-ä- (> finn.- 
perm. *wasa, finn. vasa Kalb, u.a.; H. Katz, UAJb N.F. 7 
[1987] 257 und Anm. 7, mit Lit.) ist als „^Jährling“ Ablei¬ 
tung von idg. *uet-es- TJahr’ (s.u. vatsarä-). 

Weitere Ableitungen von *uet- 'Jahr’ (~ °ut-, o. II 94f.) zur Benen¬ 
nung junger Tiere sind neben alb. vif 'Kalb7 (*uetes°, s. die Lit. bei 
SzemLatW 94) Bildungen mit -r- und -/-Suffixen wie goL wiprus 

Lamm, gr. exaXov junges Tier, etwa "Jährling7, u.a.; hierher aus dem 
Aia. vielleicht VS + sa-vätarau NomDu f. "dasselbe Kalb habend’ 
(vgl. AiGr II l2 Nachtr 32 zu „formal ebenso schwierige[n]a Formen 
wie TS saväti- u.a.; s. AiGr II 2,501). - Vgl. die Lit. in KEWA III 
133; Lehmann 408a, Rasmussen, Morphophon 207. 

vatsarä- m. Jahr (RV + [in pari-v° m. volles Jahr, sam-v° m. 
Jahr, Jahrlauf]; YV 4- v° m. letztes Jahr in einem mehrjähri¬ 
gen Zyklus); pah-, sam-vatsarlna- jährlich (RV +; Käth + 
°vatsanya-, AiGr II 2,436,441). - Mi., dard., ni., pä. (sam)vac- 

chara- m. Jahr, u.a. (Tu 11242 [mit Verweisen); TuAdd 11242, 
13011). - Ved. [°]vats-arä- (AiGr II 2,925), °vatsä- 'Jahr’ (VS + 
tri-vatsä- 'drei Jahre alt’, s. RV 4,33,4 sam-vätsam 'ein Jahr 
lang’ [Renou, EVP 15 (1966) 88]; nu., dard., ni., Tu 6685, 
11240, s. TuAdd 6049) und vatsa- („*Jährling“, s.d.) fußen 
auf idg. *uet-es- 'Jahr’, gr. ero<; (dial. fcro<;, myk. we-to, we-te-i 

= /yetos, yeteh-i/) n. 'Jahr’, u.a.; Weiteres und Lit. bei Frisk 
I 583f., III 95, KEWA III 132f. 
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VAD1 die Stimme erheben, sprechen, reden (RV [vädati] +; Goto 
281 fT.), Perf. üdima (RV [1,161,1]), üde (Br 4-); Aor. avädisur 

(RV +) u.a. (s. Narten, Aor 231 ff.); uditä- geredet, Rede 
(RV +); Fut. vadisyd0 (AV +), Pass, udyäte (RV +), Int. 
vävadat- (RV +), Kaus. väday° (Br +); evä-vadä- wahr redend 
(RV 5,44,10), vädana- n. Sprechen, Tönen (Br +), vaditdr- m. 
Sprecher (TS +), vadman- sprechend, redselig (RV; Wenner- 
berg I 172), vadvada- stammelnd (ManB; s. Hoffm, IF 60 
[1952] 263 = HoffmA 44, Sha 249), vlnä-vädd- m. Lauten¬ 
spieler (VS +), väditra- n. Musik(instrument) [Up, Sü; Narten, 
Aor 231 Anm. 695], bhadra-vädin- Glück verkündend (RV 
2,42,2.3), u.a. - ML, dard., ni., pä. vadati spricht, väda- m. 
Rede, Diskussion, usw. (Tu S. 656a, s.v. VAD; TuAdd 8795a, 
11511, 11513). - lir.? Vgl. aav. vaddmnö Y 53,5, wenn „con- 
versing“ (vgl. HumbElfSkj, Gä II 242f.); s. auch u. - Idg. 
*h2uedH (s.u.), heth. uatamahh- mitteilen, uttar n. Wort, 
Rede, Sache, gr. aüöfj f. Stimme, Rede, Laut, auöda) rede; 
s. VAND 

Vgl. die Lit. in KEWA III 133 f. Der Wurzelansatz mit *h2- ist 
(auch für das Griech.) wohl nicht zu bezweifeln (doch s. Pet, Lar 
14,66); heth. (*)ya- < *h2yo° ist als Lautgesetz interpretierbar (Pet 
bei Oett 546 Anm. 4 und bei Eich, LautgEt 129 Anm. [41]). S. noch 
Rasmussen, Morphophon 53, 160, F. Bader, BSL 85 (1990) 44, J. A. 
Hardarson, Fs Rix 163 und 164 Anm. 21. 

Weitere Zeugnisse für Iran. *vad ‘sprechen* sind ungesichert. Jav. 
vastra- ‘Maul, Rachen* (*vad-tra-'t Dazu *ku-wastra- in Yazghulami, 
Morg, Shughni 42a?) existiert wohl nicht (Waag 139). Unbrauchbar 
sind Zeugnisse für *pati-vad- (~ VAD*) bei Bai, Dict 235b; s. Emm- 
(Sk) I 71 f. - Vgl. auch Mh, AirN 1/88 (ad Nr. 341). 

VADH(VADHr, s.u.) schlagen, töten (RV + [Aor. dvadhit usw.]; 
nur Aor. [~ Präsens HAN, s.d.), vgl. Narten, Aor 233 und 
Anm. 702 [zu sekundären Thematisierungen wie AV vadhe- 
yam, AVP + vadhet; s. auch Goto 83, 85]); vadha- m. Töter, 
Mordwaffe, Mord (RV +), vädhatra- n. Mordwaffe (RV), 
vadhanä- f. (RV 7,83,4), vddhar- n. (RV) dss., vadhasna- (InstrPl 
°naih) Geschoß (RV), vadhasnu- Schütze (RV 9,52,3 [VokSg 
°no]; s. AiGr II 2,930), a-vadhrd- unzerstörbar (RV 7,82,10). - 
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ML, ni., pä. vadhatischlägt, tötet, u.a. (Tu S. 656a, s.v. VADH). 

- Iir., aav. vädäiiöit 'might break through’ (Y 29,2; Kel-Pir II 
302, HumbElfSkj, Gä II 33), aav. jav. vadar- n., jav. vaöa- m. 
Mordwaffe (Yt 19,92 vadzm [Schi bei Watk, Gs Cowgill 275]... 
faini ~ jav. vadarv faiöi ~ RV ja hi vddhah, s. vielL jav. vaöa- 

yana- m. N. pr., elam.-iran. *vadar-fan- m. N. pr.; Hinz, NÜ 
248, Mh, AirN 1/88, Lg 65 [1989] 139 Anm. 5); vgl. auch Bai, 
Dict 276b (~ khot. bädäri 'a weapon’). - Idg. *uedh-H(s.u.), 
gr. wöeo) stoße, air. fodb Waflfenbeute, lit. vedegä eine Art 
Zimmeraxt, u.a. 

Lit. in KEWAIII 135, Chantraine 1298bf.; s. Pet, Ur 324 [ad 97“] 
(mit Lit.), Rasmussen, Morphophon 147. - Zu den ved. Belegen s. 
L. Rocher, WZKS 19 (1975) 7fT. 

V9 ist wohl Set-Wurzel, trotz °vadhrd-\ Narten, Aor 233 Anm. 
701. - Über /»-Formen wie VS badhlt (~ Käth + vadhit) u.a. vgl. 
Narten, a.a.0. 234 (Kontamination mit BÄDH [o..II 222]?). 

Hierher AV + vädhaka- 'ein Schilfrohr* (AiGr II 2,147)? S. noch 
u. vadharydnti‘y vddhri-, - Nach Szem gehört vdjra- = jav. vazra- 

als *vadh-s-ra- zu Y°> o. II 492. 

vadharyänti- nur RV 1,161,9 °im. - Unklar. 

Eine „dunkle Str[ophe]u (E. Sieg, ZU 5 [1927] 208 = KS 381); zu 
den Deutungsvorschlägen für v° („Gewitterregen!?]“, Lüders, Varuija 
544 Anm. 2) s. die Lit. in KEWA III 136,790, G. v. Simson, ZDMG- 
Suppl III, 2 (1977) 961, E. Tucker, TPS 86 (1988) 111 Anm. 7. Die 
Erklärungsvorschläge gingen von vädhar- (VADH; „*Blilz“?) bzw. 
von jav. vadainiu- (Beiwort des Kamelhengstes) aus; W. Wüst, 
’Pfjpa 12 (1967/68[69]) 76, 92 f. Anm. 33 bezieht v* ebenso wie jav. 
vadair0 auf vadhar- (VADH) und nimmt einen kosmisch-erotischen 
Zusammenhang (Waffe des Himmels ~ Durchbohrer [Defloration]) 
an. 

vadhü- f. Braut, junge Frau (RV +); vadhumant- samt Frauen 
(RV), vadhüyu- nach der Braut verlangend, heiratslustig (RV, 
AV). - Mi,, nu., dard., ni., pä. vadhü- f. Ehefrau des Sohnes, 
usw. (Tu 11250 [mit Verweisen]; TuAdd 11250f.). - Iir., jav. 
vaöu viöauua NomSg Wittfrau, chwaresm. wyö Ehefrau 
(*uadü-; s. Humb, CompLI 194), sogd. wöw- u.a. Ehefrau 
(Gersh, Gramm 76 [§ 506, 5061]), np. bayö(g), paäto wal-war 
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Brautpreis (*uadu-bara-), xüla eine den früheren Ehemann 
wieder heiratende Frau (*xua-uadü-\ u.a. (s. Gersh, Hymn 
327, Szem, Var 77,201 f, Morg, Shughni 88a; s. auch unten). - 
Iir. *(H)uadh-üH- (s.u.) gehört zu iir. *(H)uadh 'fuhren, zu* 
führen (zur Ehe)’, vgl. jav. upa.vädaiiaeta 'möge zur Ehe Zu¬ 

fuhren’, mp. (wydwtk’n) — /wayödagän/ 'marriage feast, 
nuptials’ (*uadu-uad° 'Heimfiihrung der Braut’, Szem, a.a.O. 
202), yazghulami waö- heiraten, usw. (Bai, Dict 25b, 277a); 
dieses ist von lit. vedü> vesti 'leiten, fuhren, heiraten’, altruss. 
vesti zenu 'eine Frau heiraten’, gr. hom. eeöva 'Brautgabe’, 
<xvdeövo<; 'ohne Brautgaben5, ahd. widamo m., ae. weotuma m. 
'Brautgabe’, aw.fedid 'fuhrt’, kymr. dy-weddi'o 'heiraten’ u.a. 
nicht zu trennen. 

Zur Sonderbedeutung „uxörem dücere“ s. Szem, a.a.O. 199ff, 
mit reicher Lit. Die Ausgangsform war wohl Vi2ued (gr. *ae6va, 
heth. byetdbuittija- 'führen, ziehen’ [anders Oett 518 Anm. 12J; Pet, 
Lar 317 Anm. [262]; Kluge-Seebold 796b [weslgerman. *wet-mön]); 

ved. °dh° für idg. *°d° ist erklärbar (s. die Lit. bei Szem, a.a.O. 204 
[Metathese *h7ued > *uedh2*l)\ vgl. Puhvel III 351). - Ved. vadh-ü- 

usw. steht wohl für eine ältere Ableitung, die nach alten Verwandt- 
schaflswörtem auf -u- (svasrü- u.a.) umgefoimt wurde (Szem, 
a.a.O. 68 Anm. 256,201, mit Lit.); diese war vielleicht *vadhä- (Szem, 
a.a.O. 201; *vadhar- „^Begattung“ in jav. vaöairiiu- und f?] vadhary- 

dnti- ist schwerlich verwendbar [gegen KEWA III 136]). 
S. auch u. VAH. - Ved. °udh- (av. °ud~) 'Zuführung, führend’ 

ist unsicher (o. I 201). - Weitere Lit. in KEWA III 136f., 790; s. 
C. Moussy, BSL 75 (1980) 344 f. 

vädhra-, s. värdhra-. 

vädhri- Adj. verschnitten, m. Wallach (RV +), vadhrimati- f. 
Name einer Frau („*einen impotenten Mann habend“? - RV), 
vädhri-väc- wie Kastraten redend (RV 7,18,9), vadhry-asvä- 
m. N. pr. eines Königs (RV +; „mit verschnittenen Rossen“). - 
Mi., ni., a$. vadhi-kukute Kapaun, u.a. (Tu 11256f.). - Nicht 
sicher erklärt. 

Gegen Z.usammcnstellung mit VA DH s. AiGr II 2,859, Thi, Hei¬ 
mat 51 = 585; vädh ri- zu vandhyä- (AiGr, a.a.O., Thi, a.a.O. Amn. 
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1, s. KEWA III 137)? - Die Gleichsetzung mit gr. eüptc, Iöpu; u.a. 
'Kastrat* ist wohl aufzugeben (s.o. I 68); vgl. die Lit. in KEWA III 
137f.» Euler, Gemeinsamkeiten 138, ferner M Poetto, Orbis 25 
(1976) 107 und Anm. 3. 

Jav. *vaöri- = v° schwerlich in Yt 5,87 vaörefjyaona; s. die Lit. 
bei Gersh, Hymn 208 und in KEWA III 138, 785. 

VAN gewinnen, überwältigen (RV + [vano(iy vanvänti, vanavat 

u.a.]), Perf. vavana hat gewonnen, vavne hat errungen, u.a. 
(RV); Aor. värhsi ich möge gewinnen, vdrnsat er soll gewinnen, 
vanisista er möge überwinden (RV), u.a. (s. Narten, Aor 
234fF.), vanemä wir möchten überwältigen (RV; themat. Opt. 
desathemat. Wz.-Aor. [~ Konj. vanämahe, vanate], Goto 285); 
pra-vantave zu gewinnen, zu siegen (RV 1,131,5), vanitar- 

gewinnend (oder 'spendend', T. Meißner, HS 106 [1993] 45; 
RV 3,13,3), vantär- gewinnend, Gewinner (RV); vasu-vani- 

Gut gewinnend (RV [7,1,23] +; Narten, Aor 235 Anm. 716), 
vanryas- mehr gewinnend, vänisiha- am meisten gewinnend 
(RV). - Iir., aav. vqs sie überwiegen, vänghal er mag über¬ 
winden (~ ved. Aor. vams°)y vanaemä wir möchten besiegen 
(= ved. vanemd), u.a., jav. vainit er möge überwinden, ni- 

uuänäni ich möge gewinnen, usw. (vgl. J. Narten, Spr 30 [1984] 
104, H.-P. Schmidt, Suvarq 260fL), aav. vananä- f. Sieg (Y 
44,15), jav. vanat.pdsana- die Schlachten gewinnend (s.u.), 
aißi.vaniiah- besiegend (~ ved. vanryas-); mp. wänldan be¬ 
siegen, überwältigen, zerstören (u.a., s. W. B. Henning, 
BSOAS 11 [1946] 720 = SelP II 238, Gersh, Gramm 150). - 
Idg. *uen 'überwältigen, gewinnen’, ahd. gi-winnan gewinnen, 
bekommen, wohl auch heth. uen- Tutuere’ (Goto 285 Anm. 
664, mit Lit.; dagegen N. Oetlinger, PUGrltt 242 Anm. 16). 

Von VAN1 'lieben, begehren* (s.d.) getrennt zu halten; doch ist 
nicht für alle Formen eine sichere Zuweisung an eine der beiden 
Wortfamilien möglich (Goto 285f., mit Lit.). - Set-hafte Ableitungen 
von K4A (wie vdnitar-, 9vdni-) haben -i- wohl nicht von VAN\ son¬ 
dern eher von semantisch nahestehendem SAN1 bezogen (Meiß¬ 
ner, a.a.O. 46f.; s. auch Goto 284 Anm. 656 zu RV a-vata-). 

Hierher wohl vanfj-; fraglich °vat-y o. II 46. - Vgl. iir. Entspre¬ 
chungen von ved, ksatrdm ... van° (o. 1421), prtanäsu prd-vantave ~ 
jav. vanat.paf* (o. II 160). 
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vdn- Baum, Holz (RV [InstrSg van-a> GenPl van-äm, LokPl 
vdm-su]; wohl GenSg *van-as in RV + vdnas-pdti- m. Baum; 
vgl. RV 2,4,5 van-dd-y wenn 'holzfressend*; Schi, Wn 43, 
mit Lit.); früh thematisiert RV + väna- n. Baum, Holz, Wald, 
s. auch RV 3,1,13 vdnä-L Reibholz (vgl. Renou, EVP12 [1964] 
114); in Kompp. Reste eines Heteroklitons vanar-Zvanan 

RV + vanar-sad- im Holze wohnend, RV + vanar-gu- im Wald 
streifend, RV vänan-vant- („*Holz besitzend, mit Bäumen ver¬ 
sehen“; s. die Lit. in KEWAIII 139). - Mi., nu., dard,, ni., pä. 
vana- n. Wald, usw. (Tu 11258 [mit Verweisen]; TuAdd 11258, 
11265a, 11277). - Iir., vgl. jav. vana- f. Baum (ein jav. Wurzel¬ 
nomen van- [ved. vdn-\ ist nicht anzunehmen; Schi, a.a.O., 
Kel, NR 370), mp. wart, sogd. hw-, paSto wana Baum, u.a. 
(s. Morg, Voc 87, Shughni 90a, Bai, Dict 269af.; vgl. ferner Mh, 
AirN 1/80). 

Weiteres ist unsicher. Einige Autoren stellen v° zu idg. *uen 

Schlagen’ (Lit. in KEWA III 139; A. Pärvulescu, AmJPh 108 [1987] 
491 ff.), andere zu got. winja 'Futter, Weide1, ahd. winne 'Weide1 und 
weiter zu VAN1 (s. KEWA, a.a.O. und III 790 [s.v. vänah]\ s. E. See- 
bold, LautgEt 466, Kluge-Seebold 799a); zügellose Wurzel-Anatomie 
bei Bai, Dict 269b. 

Zur semantischen Bestimmung von v° (gegenüber äranyao. I 
107) s. J. F. SprockhofT, WZKS 25 (1981) 35. 

Hierher auch vahga- ('’gha-), ni-vand- (o. II 46)? 

vdnasnur RV 10,172,1 °säy vielleicht Verlangen, Vorliebe*. - 
Wenn so zu interpretieren, dann zu RV gfr-vanas- (°vanasyü-) 
'Gefallen an den Liedern habend* (o. I 487), RVyajnd-vanas- 

'opfereifrig* (s. GeRV I 412, ad 2b), TS + sajäta-vanasyä- f. 
'Wunsch nach Herrschaft über Angehörige’; (°)van-as- (pä. 
vana- n. Wollust, Verlangen’ u.a., Tu 11266) gehört wahr¬ 
scheinlich zu VAN1. 

Eine reiche Lit. untersucht die Frage einer Erbverwandtschaft des 
nicht sicher interpretierten vdnas- (s. auch Renou, EVP 3 [1957] 14) 
mit lat. uenus, uener- f. (für *uenos n.?) 'Liebe, Liebreiz, Geliebte, 
Liebesgöttin Venus’. S. die Angaben in KEWA III 140,790, Nowicki 
I08f.; S. Migron, IIJ 22 (1980) 273, 279 Anm. 53, G. E. Dunkel, Spr 34 
C1988—90[92]) 10. 
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Eine aav. Entsprechung von v° sieht E. Pirart, AnnlON 47 (1987) 
209fF. in Y 51,20 vi.ni (.,. daidiiai); dazu gehöre RV vandddhyai 

(< *van[<i]s + *</Aä,,meUresous te charme“ [VAN\). S. auch vedhds-. 

vänaspdti-, s.u. van-. 

VAN1 lieben, begehren (RV [vdnate u.a.], Goto 284; RV [10,173,1] 
+ väiichau wünscht); Aor. vanäti wird lieben, ma ... vanah 

finde nicht Gefallen (RV; Goto, a.a.O.); devd-väta- von den 
Göttern begehrt (RV); Raus, (säm) vänay0 lieben machen 
(AV; s. Jamison, -äya- 89 f.); vanänä- f. Begehren, Verlangen 
(RV 9,86,40), vanitä- f. Geliebte, Gattin (ep. +); zu värnd- 

s. bes. - Mi., nL, pä. vanati begehrt, pkt. vanchä- f. Wunsch, 
u.a. (Tu S. 657a, 669b, s.w. VAN, VÄNCH). - Iir., jav. vantä- 

f. Geliebte, Gattin (= ep. 4- vanitä-; Bthl, Wb. 1355); s.u. - 
Idg. *uenH (*upH-sk-e-), ahd. wunsc(h) Wunsch, wunsken 

wünschen, lat. uenus f. Liebe, Liebreiz u.a. (~ vdnas-?), toch. 
A wani, B wina Gefallen, A winäs-, B winäsk- verehren, u.a. 

KEWA III 142, 182f. (mit Lit.), K. T. Schmidt, Fs Neumann 
367 und Anm. 33 (toch. mnäslk]- < *wänäsk- < *upHsk-\ s. auch 
Oett 121), Goto 284 Anm. 657, Kluge-Seebold 800a, Schrijver, Refl 
111, 127f. - Von VAN ^überwältigen’ ist VAN1 zu trennen (anders 
S. Migron, I1J 22 [1980] 269ff, 274f., dagegen Goto 285 Anm. 665). 

Die Zuweisung einiger iir. Bildungen an VAN1 oder VAN (s.d.) 
ist nicht immer zu sichern. So bleibt RV vand- 'begehrend’ fraglich 
(s. Mh, AirN 1/29; Migron, a.a.O. 272, 278 Anm. 45f.), ebenso jav. 
°uuanu- in einem Eigennamen (Mh, a.a.O.); aav. väunus(Y 28,8) wird 
verschiedenartig interpretiert („lovingly“, Ins, Ga 129; „adorateur“, 
Kel-Pir II 297 [mit Lit.]). Glaubhaft ist aav. (Y 51,22) vantä „with 
lovew (= jav. vanta\ Ins, a.a.O. 129f., HumbElfSkj, Gä II 236); dazu 
Y 28,10 vaintiia-Jull of love“ (Ins, a.a.O. 131, HumbElfSkj, a.a.O. 28; 
anders Kel-Pir II 297). Jav. °uuäta- 'Liebling’ (ved. 9väta-) liegt nicht 
im N. pr. kauuäta- vor (gegen Bthl, Wb. 443; Mh, a.a.O. 1/58). - 
S. auch vänya 

vanisthü- m. ein Teil der Eingeweide, viell. Mastdarm oder 
Grimmdarm (RV [10,163,3 ~ AV 2,33,4] +; vgl. Filliozat, 
Doctr 126a, S. W. Jamison, Gs Cowgill 78f); °tü- m. dss. (Käth 
u.a.; Sha 249, s. KEWA III 140f.). - Wohl urverwandt mit gr. 
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fjvuoxpov n. Labmagen, neuisländ. vinstur dss., ahd. wanast 

Magen der Wiederkäuer, nhd. Wanst. 

Genaueres ist nicht ermittelt; vgl. die Lit. in KEWA, a.a.O., ferner 
Bai, Dict 383a. - S. auch vastt-. 

vanü-y s.u. VAN1. 

VAND, s. VAND1. 

vändana- n. eine Schmarotzerpflanze (AV +). - Dazu pä. van- 

däkä- f., hi. bädä m. (u.a.) als Namen von Schmarotzer- 
pflanzen (Tu 11272). - Nicht klar. 

Hierher v° in RV 7,50,2 ein Ausschlag (= „Flechte“? GeRV II 
227, z.St.) und RV 7,21,5 (Name von [Krankheits-JDamonen)? S. 
KEWA III 142 f. 

vandaru-, s.u. VAND1. 

VAND1 loben, rühmen, preisen (RV [vände, vändate u.a.] +), 
Perf. vavanda, vavandima, vavande, vavandire (RV +; s. Goto 
286 Anm. 669); Aor. vandi, vandislmähi (RV; vgl. Narten, 
Aor 237); vanditä- gepriesen (AV +), vandyä- rühmenswert 
(RV +); deva-vandä- die Götter lobend (RV 10,15,10), vdn- 

dana- n. Lobpreisung, m. Name eines Schützlings der ASvin 
(RV +; „sprechender Name“, HofTrn, WuS 21 [1940] 157 = 
HoffmA 24), vandäru- preisend, rühmend (RV +; $. AiGr 
II 2,288 [viell. auch in RV 7,6,1 däru-, vgl. KEWA II 37, o. 
I 702, mit Lit.]), vanditär- m. Lobpreiser, Rühmer (RV; SB 
vänditars. AiGr II 2,684). - Mi., dard., ni., pä. vandati ehrt, 
grüßt, u.a. (Tu S. 657b). - Iir., jav. vandaeta dürfte loben 
(Kel, Verbe 104,306), vandaramainis- m. N. pr. („ruhmsinnig“; 
Mh, AirN 1/90, mit Lit.), as.vandra- sehr gepriesen (Schi, Fs 
Hoenigswald 340), duz-uuandm- lästernd, blasphemisch, khot. 
van- ehren, parth. wynd- preisen, anbeten, chwaresm. wnd- 

einladen, u.a. (Emm, SGS 118, Bai, Dict 374b, Samadi 215). 
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Weiteres ist offen. Daß VAND1 eine nasalinfigierte Nebenform von 
VAD1 sei (Lit. in KEWA III 142; Bai, a.a.O.), ist nicht zu sichern 
(vgl. Goto 286 [der auf die ähnliche Wortstruktur semantisch ver¬ 
wandter Verben wie AAND (nänd-a-, o. II 10), BtlAND (bhänd-a 

o. II 244f.) und MAND (s.o. II 299) verweist]); die Ausgangsbedeu¬ 
tung des Mediums *vändt-aJt könnte „mit Freude empfangen, be¬ 
grüßen“ gewesen sein (s. Goto, a.a.O. Anm. 670; Samadi, a.a.O.). 

Über vandadhyai s.o. II 501. 

vandhur- m. Wagensitz, Wagenkorb (RV 1,34,9), vandhüra- n. 
Wagenkorb (RV +; R. Hauschüd, Fs Weller 261ff, RauVedA 
30 Anm. 93, SparreboomChar 127), vandhure-stha- auf dem 
Wagenkorb befindlich (RV 3,43,1), vandhuräyu- mit Wagen¬ 
korb versehen (RV 4,44,1; AiGr II 2,847), tri-vandhurd- drei¬ 
sitzig (RV + [auch sekundär °bandh°y AV bändhura-, s. Sha 
140f., 302]), u.a. - Wohl von einem verlorenen *VANDH 

‘flechten, winden’; vgl. german. *uend-a- ‘winden’(ae. windan, 
nhd. winden), u.a. 

S. die Lit. in KEWA III 143; Bai, Diel 385a, Lehmann 74b, Kluge- 
Seebold 794a, V. V. Ivanov, Fs Georgiev 117. - Zur Bildung s. KEWA, 
a.a.O.; vielleicht ist vandh-üra- primär ($. AiGr II 2,487), und ein¬ 
maliges vandhur- „refait sur dhüru [o. I 794] nach Renou, EVP 16 
(1967) 3. Vgl. vivadhd-. 

vandhyä- f. unfruchtbare Frau (Sü +); vandhya- Adj. unfruchtbar 
(Mn, ep. +; AiGr II 1,3). - Mi., ni., pä. vanjha- unfruchtbar, 
u.a. (Tu 11275 [mit Verweisen]; TuAdd 11275). - lir. (wenn 
pa§to [m\ind3 ‘ungelt animal’ < iran. *a-uandja-; Morg, NTS 
12 [1942] 264). - Ohne sichere Zuordnung. 

Mit vddhri- {*updh-l) zu verbinden (s.d.)?-Außer-iir. Anschlüsse 
sind nicht gesichert (vgl. Vasmer I 245, KEWA III 143). 

Über unerweisbare Anschlüsse von v° an Wortsippen für ’defec- 
tive* (Tu, a.a.O.) bzw. an nicht-idg. Sprachgut s. die Lit. in KEWA 
III 143 f. 

VAP1 streuen, ausstreuen (RV [väpati, ävapat u.a.] +), Perf. üpe 

u.a. (RV); Aor. väpit aväpsit (Br), väpsur (ÄpDhS; Narten, 
Aor 237), Fut, vapsy0 (Br +); uptd- ausgestreut, geworfen (RV 
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[ny-üpta-] +), abhy-upyä nachdem er bestreut hatte (RV 2,15,9); 
Pass, upydte (RV +); upya- streubar (SrSü), väpya- hinzu¬ 
streuen, zu säen (Kau£), vapa- m. Sämann (VS +), väpana- n. 
das Säen (Up); s.u. - Mi., nu., dard., ni., pä. vapati sät, usw. 
(Tu S. 658a, s.v. VAP2; TuAdd 2069,11282,11289). - lir., aav. 
viuuäpat streut auseinander, plündert, verheert (Y 32,10; s. 
HumbElfSkj, Gä II 84; Goto 289, Kel-Pir II 296, mit Lit.), 
jav. viuuäp(a)- m. Plünderung, Verwüstung (s. Kel, NR 288, 
HumbElfSkj, a.a.O.); s.u. - Weiteres ist unsicher. 

S. die Lit. in KEWA III 144, 790; vgl. H. C. Melchert, HS 101 
(1988) 233 Anm. 1 (~ heth. buyapp-; vgl. Puhvel III 432). - S. bes. 
(z.T. mit weiteren iran. Anschlußmöglichkeiten) s.w. VAP\ vapa- 
(°vapa-)t vdpus- (s.d.), vaprä-; ferner o. I 220, 222. 

VAP2 scheren, rasieren (RV [väpanti u.a.] +; Goto 288f.); upta- 

geschoren, rasiert (Sü [vyüpta-kesa- mit geschorenem Haar, 
MS]); väpay0 scheren lassen (Br +); väpana- n. das Scheren, 
Rasieren (AVP +), vdptar- m. Bartscherer, Scherer (RV [10, 
142,4] +; TB vaptär- 'der im Begriff war, sich die Haare zu 
schneiden*, AiGr II 2,684), väpana- n. das Scherenlassen 
(Sü). - Mi., ni., pkt. väria- m., mth. vänk m. Barbier (*väpa- 

kar°t Tu 11522). - lir., vgl. khot. patävutta- 'shaven* (wenn 
*°vyfta-y Kontamination aus *vafta- und *ufia- [ved. upta-]; 

Bai, Dict 206b). - Wohl mit VAP1 ursprungsgleich. 

Zur Semantik („rasieren“ < „[Haare] wegstreuen“; vgl. russ.-ksl. 
bnsnpti 'schaben, rasieren’ ~ russ. brosatb ‘werfen’) s. J. Schröp¬ 
fer in KEWA III 144 (wo weitere Lit.), Goto 289 und Anm. 680. 

vapa- f. Eingeweidehaut, Netzhaut um die Eingeweide (RV-Kh +; 
Minard, Trois enigmes II 88 [210a], Filliozat, Doctr 126a, 
anders Bur, BSOAS 45 [1982] 188af.), vapävant- mit der Netz¬ 
haut versehen (RV [5,43,7 (und 6,1,3?)] +; dazu auch RV 
8,17,8 vapödara-, Filliozat, a.a.O.), a-vapaka- ohne Einge¬ 
weidehaut (SB +). - Mi., ni., pkt. vayä- f. 'marrow, fat’ u.a. 
(Tu 11287; Bur, a.a.O.). - Vielleicht mit (°)vapä- 'Aufwurf 
(TS + [valmika\ MKII242; pkt. vayä- f. 'hole* u.a. [Tu 11288]) 
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ursprungsgleich, also zu VA P1 gehörig. Vgl. B. Kölver, MSS 30 
(1972) 124, Bur, a.a.O. 

Andere, weniger wahrscheinliche Deutungsvorschläge referiert 
KEWA III 144f. 

väpus- Adj. wunderbar, erstaunlich (RV; s. Renou, EVP 16 [1967] 
19), väpus- n. Wunder, wunderbare Erscheinung (RV +); 
väpusaf. väpusi- wunderbar (RV; von väpus-, AiGr II 2,422, 
III323), vapusyä- wundervoll, vapusy0 bewundern, bestaunen, 
vapusya- f. Bewunderung, väpusä- wundersam (RV; Old, GN 
1918* 55 f. = KS 850 f.). - Nicht klar. 

Wörter für "wunderbar, erstaunlich, Wunder' (s. Old, a.a.O., 
Renou, EVP 4 [1958] 75) haben oft eigenartige Ausgangsbedeutun¬ 
gen (z.B. lat. per-plexus ~ plectö, nhd. Wunder~ winden [Kluge-See- 
bold 800a] u. dgl.; anderes bei Buck 1093af.); so bleibt ein Zusam¬ 
menhang mit VAP1 VAP2?) denkmöglich (s. auch V. Pisani, 
Paid 22 [1967] 380). - Über einige Überlegungen, die schwerlich 
weiterfuhren, referiert KEWA III 145. 

Nicht hierher aav. vqfus- "Spruch’, trotz Y 29,6 vaocat... viduua 

vqfus ~ ved. väcobhir väpuh, vidiisrarä ... vopüstarä (zuletzt Kel- 
Pir III 37; „of no help“, HumbElfSkj, Gä II 39). S. KEWA III 790f, 
mit Lit.; vgl. VABH. 

vaprä- f. Feuerstätte (Su), vapra- m. Erdaufwurf, Wall (ep. +)• - 
Mi., singh., s. Tu 11291. - Zu VAP1. 

Bildungsgleich wohl iran. *uqfra- ‘Schnee’ in jav. vafra- m., khot. 
borä-, mp. wqfr, np. barfy u.a. (s. die Lit. in KEWA III 145; B. Köl¬ 
ver, MSS 30 [1972] 121, Bai, Dict 306a). - Über außer-iir. Anschlüsse 
s. KEWA, a.a.O., Bai, a.a.O., J. Catsanicos, BSL 80 (1985) c.-r. 125f. 

väpsas-, nur RV 1,181,8 °asas. - Unklar. 

Ohne einmütige Interpretation; Referat der bisherigen Erklärun¬ 
gen bei Nowicki 1091T. (a.a.O. llOf. Vorschlag einer Emendation 
zu *väpsasas = va äpsas0 [~ o. I 90]). - RV 8,45,5 giräv äpso nä 
(GeRV II 361: ‘wie mit der Brust [Stirn?] gegen den Berg’) steht 
nach Old, Not II 110 vielleicht für gira vdpso nä ‘wie am Berg die 
Wespe’ (~ mp. wabz, lit. vapsä, ahd. wefs[a\ usw.; nu., dard. ni. [?] 
*vaspi- [*vjpi/-?] ‘Wespe’, Tu 11451). 
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VABH binden, fesseln, bändigen (RV [2,13,9 sdm unapy 1,63,4 
ubhnäs, 4,19,4 ny-äubhnät], AV [°umbhata)y TS [aumbhan], 

u.a. [s.u.]), ubdhä- gefesselt (RV +); Qpombhana- n. Fessel, 
Hemmnis (Kä{h +), °vabhh 'webend’ (o. I 243). - Nu., dard., 
ni. (s. Tu S. 109b, s.v. UBH). - Iir.Jav. ubdaena- aus WebstofT 
bestehend (von *ubda- ‘gewebt’), mp. waf-, man. sogd. wf-y 

chwaresm. w(')f-y oss. wajyn/wafun ‘weben’, usw. (Bai, Dict 
305b, 392b, Abaev IV 40 [mit Lit.], Samadi 208); hierher auch 
aav. jav. vaf- (Präs, uf-iia-) ‘besingen, preisen’ („♦weben*4 der 
Lieder), aav. vafus- ‘Spruch’ (s.o. II 505, s.v. vdpus-; Bthl, 
Wb. 1346, Schm, Di 299 und Anm. 1724, Kel-Pir I 83 [10 
Anm. 1]). -* Idg. *(H)uebh (s.u.), gr. \)^r\ f. Gewebe, iKpaivcn 
webe, zettle an, ahd. weban, toch. A wäp-y B wäp- weben. 

S. die Lit. bei Frisk II 977. Zur Semantik ('weben' — 'binden, 
knüpfen') s. PorzigGliederung 186; für die Form der Wurzel wurden 
*h2y-ebM (~ *h2ey, o. 1276), *hxyebh (Bee, Dev 67, Chantraine 1164a, 
C. J. Ruijgh, LarTheor 449 und Anm. 15, vgl. Pet, Lar 72), *yebhx 
(Rasmussen, Morphophon 279, 312) vorgeschlagen, auch *yebhH/ 

+ubhH (Kel-Pir, a.a.O.; aber VABH/ubdhd- ist Anit-Wurzel, Stru, 
NuA 27, 61; vgl. Joachim 25, 49 [zu den sekundären Präsensbildun¬ 
gen im Ved.]). 

S. o. I 223 (s.v. UBJ). 

väbhlukas. babhru-y o. II 210. 

'ausspeien, erbrechen, von sich geben (RV [avamity vdman] 
+), Perf. uvämafvaväma spie (SB/SBK; Minard,Trois6nigmes 
I 37); vänta- ausgespien (MS [abhi°] +); soma-vämin- Soma 
ausspeiend (TS +). - Mi., dard., ni., pä. vamati speit aus, u.a. 
(Tu S. 658b, s.v. VAM). - Iir.Jav. aißLvantim ah- mit Erbro¬ 
chenem besudeln (Vd 7,12), auui... vanti bespeit (Vd 5,1; 
s. Kel, Verbe 14), khot. bam-y mp. wämidan, oss. wcemyn/ 

wcemun ausspeien, u.a. (Emm, SGS 93, Bielmeier, Unters 204, 
Bai, Dict 269b, Abaev IV 85), - Idg. *yemh\y vgl. gr. epeo) 
erbreche mich, lat. uomere sich erbrechen, lit. vemti Erbrechen 
haben, u.a. 

S. die Lit. in KEWA 111 146; dazu Bee, Dev 234, Stru, InL 5 
(1979(80]) 93, A. L. Sihler, LarTheor 556, C. R. Barion, REArm 20 
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(1990-91) 36, Schrijver, Refl 392f., 396, Karulis II 506, Pet, Fs Rix 
387; s. auch R. Lühr, MSS 35 (1976) 81. 

vamrä- m., vamrh f. Ameise (RV +), vamrakä- m. kleine Ameise 
(RV 10,99,12 [dazu GeRV III 313, ad 12ab; s. auch 111 311, 
ad 5c]); valmfka- m. Ameisenhaufe (YV +), valmika-räsi- 
(Kau£), °vapa- f. dss. (TS; o. II504, s. v. vapä-). - Mi., nu., dard., 
ni., pä. vammika- m. n. Ameisenhaufe, u.a. (Tu 11296f., 
11390,11423f.). - Iir.Jav. maoiri- m. Ameise, khot. mumjaka 

mp. np. mör, oss. mceljyg!muljug, paSto mezay Ameise, usw. 
(Bthl, Wb. 1152, KEWA III 146, Abaev II 87f. [mit Lit.], Bai, 
Dict 334b, Skj, CompLI 402, s. auch Hinz, NÜ 169). - Ved. 
vamr°y valm°y iran. *maru° zeigen Umgestaltungen eines unter 
Tabu stehenden Tiernamens (s. Hävers 122, Fraenkel 413a, o. 
1219); dem entsprechen in den anderen idg. Sprachen Wort¬ 
formen, die auf *uorm° ~ *morii0 ~ *morrn° u.dgl. - als Folge 
tabuistischer Entstellungen - zurückweisen: gr. ßöppcd; (u.a.) 
Hes. (*j=opp-)> air. moirb, russ.-ksl. mraviji, \dX.formica 

Ameise, usw. 

S. die Lit. in KEWA III 146f.; A. Nocentini, Fs Belardi 400f. 

VAY'weben’, s. O(o. 1275 f.), VÄ3 (u. II538). -VAY'verfolgen’, 
s. VAY'. 

väy- m. Vogel (RV [NomSg veh/vih, AkkSg v/m, GenSg vehy 

NomPl väyah, InstrPl vibhih, DatAblPl vibhyah, GenPl vinam], 

VS +; AiGr III 144, 286 f., Schi, Spr 15 [1969] 146); s. auch 
u. - Dard., singh., kho. boiky singh. viyä Vogel (s. Tu 11304, 
11541 [mit Lit.]). - Iir.Jav. vaii- m. Vogel (NomSg vis, NomPl 
vaiiö, GenPl vaiiqm u.a.; Schi, a.a.O., Kel, NR 399fT.); s. auch 
mp. <w’d> = /way/ Vogel (Kli in KEWA III 266, MacK 89). - 
Idg. *h2uej- (s.u.), vgl. arm. hawy lat. auis Vogel, gr. aitrcog 
Adler, u.a. 

Lit. in KEWA III 265. Ved. veh (vih) /GenSg veh/vi-bh0 usw. weist 
auf ein archaisches ablautendes Paradigma zurück; dafür wurde 
NomSg Vi7uöj-s/GcnSg +h7uej-s (Schi, a.a.O. 156IT. [mit Lit.], vgl. 
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Pet, Lar 12,42, Lindeman, Introd 49 f., Rasmussen, Morphophon 
72), von anderen *h2eyt-s/AkkSg *h2uej-m u. dgl. angesetzt (s. W. 
Winter, JIES 10 [1982) 180, Bee, Origins 81f., Schrijver, Refl 30 [mit 
Lit.]). Zu Älterem s. KEWA, a.a.O., ferner Ambr, ASNP 26 (1957) 
84, AnttSchweb 119; mit *s- mobile hierher heth. su-ya-is Vogel 
(Schi, a.a.O. 159f.l Pet, a.a.O. 71 Anm. 34, Lindeman, a.a.O.). - Kon¬ 
trovers ist die Frage des Zusammenhangs mit dem Erbwort für 'Ei1 
(iran. *ä[u]ia-, lat. öuum usw., s. KEWA, a.a.O. [mit Lit.J, o. I 162; 
Schi, a.a.O. 165 ff, Darms 32 lf., Rasmussen, a.a.O., Bee, HS 105 
[1992) 175 Anm. 6, Schrijver, Refl 300, 438). 

Eine verbale Grundlage für *h2uej- ist nicht sicher erwiesen; RV 
10,33,2 veviyate (ver nä vö) bedeutet nicht 'flattert*, sondern gehört 
zu VA Y' Verfolgen* [doch s.d., II 510) (Schi, a.a.O. 159, KEWA III 
266; anders R. Normier, IF 85 [1980) 67 Anm. 96; F. Bader, RPh 65 
(1991) 34, Fs Manessy-Guitton 36, 40ff, 52, Fs Kerloudgan 26). 

RV + vdyas- n. ‘Geflügel* (problematisch RV 1,164,52 väyasa-, 

s. AiGr II 2,236) ist wohl Umdeutung des NomPl vay-as zum -s- 

Stamm (Lit. in KEWA III 266; Nowicki 111); ganz anders Normier, 
a.a.O. (alles Ablautverhältnis vayah : veh). - RV vi° ‘Vogel* wohl 
in Kompp. (s. auch u.), KEWA III 266, mit Lit. - Fraglich RV 
10,29,1 vdyd- als ‘Abkömmling eines Vogels* (s. AiGr II 2,111,132, 
GeRV HI 173, ad la); über angebliches ve-na- ‘Vogel’ s.u. VEN. 

Vgl. iir. Übereinstimmungen in RV pra ... vayah ... paptan ~ 
jav./rä vaiiö patqn (o. II 72, mit Lit.), dazu RV 1,180,2 vi-patman 

wenn ‘Vogelflug habend’; RV 1,71,4 vi-bhrta-, wenn ‘von einem 
Vogel getragen* (Hoflm bei J. Narten, IIJ 4 [I960) 133 Anm. 38) ~ 
jav. vaiiö.banta- Von Vögeln vertragen’ (Schm in KEWA III 266 
Anm. **; s. Kel, NR 400 Anm. I). 

vaydm wir, NomPl des Personalpronomens der 1. Person (RV +); 
im Paradigma mit asmd- (o. I 15lf.) und enklitischem nas 

(o. II 30) verbunden. - Mi., dard., pä. vayam u.a. (Tu 11302, 
HinMi 158). - Iir., aav. jav. vaem, ap. vayam wir. - Idg. *uei 

(s.u.), vgl. got. weis = nhd. wir., heth. ues7 Toch. A was, B 
wes wir. 

S. die Lit. in KEWA III 147, Schmidt, Pers 167ff, Lehmann 400b, 
Kluge-Seebold 795a, Szem, Einführung3 226, 229. - Idg. *uei ‘wir’ 
(~ *ue° ‘wir zwei’, o. I 176), gegen *eg° ‘ich* (o. I 155) und *nos/ 
*psme'uns’ etc. (o. 1152) lexikalisch abgesetzt, war formal genügend 
charakterisiert; *t/ej-es (> got. weis usw.) und iir. *yaj-dm (nach 
’af'-äm ‘ich’) sind einzelsprachliche Verdeutlichungen (s. auch o. II 
416). 
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väyas- n. Kraft, Lebenskraft, Spannkraft, Antrieb, Nahrung 
(RV +;Nowicki ll2f.,mit Lit.)> üd-vayas-überlegene (Lebens-)- 
Kraft habend (VS +; Narten, Aor 208, mit Lit.); °vayas-ä- 

Lebenszeit (uttama0 u.a., SB; AiGr II 1,113), °vayas-in- im 
Lebensalter befindlich (pürva°, prathama°7 Br), vdyas-vant- 
lebenskräftig (RV +). - Mi., ni., pä. vayo NomAkkSg n. Alter, 
u.a. (Tu 11305, mit Verweisen). - Idg. wohl *uejff-es-\ nicht 
zu trennen von lat. ulres (*uiH-sö) 'Kräfte*. 

S. die Lit. in KEWA III 148; vgl. VlDx virä-. Fraglich ist Zuge¬ 
hörigkeit zu VA Yl (s. auch Nowicki 113). 

Ap. (v'h'ysp0) N. pr. fällt als Zeugnis für ap. *väyas-p° (~ väyas-) 

weg; Schm, Noten 52ff., Bis 72 (ad 83), 82b, mit Lit. - Vgl. ferner 
Bai, Dict 387b. 

Über väyas- 'Geflügel* s.u. väy-. 

vaya- f. Zweig, Ast; Zweig des Geschlechts, Nachkommenschaft 
(RV [auch in 1,165,15; 7,40,5; 10,92,3, s. Renou, EVP 10(1962) 
116]), vayavant- verzweigt (RV 6,2,5; Renou, EVP 13 [1964] 
121); zu v° möglicherweise RV cdtur-vaya- vierfach (AiGr II 
2,906, III 422); rätselhaft RV 5,44,5 vayäkin- (s. GeRV II 48, 
ad 5b, Renou, EVP 4 [1958] 70), problematisch RV 8,19,37 
vayiyu- (N. pr.?), s. AiGr II 2,471, Renou, EVP 13 (1964) 
151. - Vielleicht mit aksl. veja 'Zweig, Schößling’, mhd. ge-wige 

'Geweih* („*Zweig“, Kluge-Seebold 265a, PfeiferKollWb 
564a f.) urverwandt. 

S. die Lit. in KEWA 111 148; dort zu weiteren, noch fraglicheren 
Anschlüssen. - Vgl. KoivEvidenz 97, 99. 

VAY1 nachspüren, nachspürend suchen, auf etwas losgehen, 
nach etwas trachten, verfolgen, hinter etwas her sein, etwas 
heimsuchen (RV [veti, viyänti u.a.] +; s. W. P. Schmid, Gs 
Renou 613ff., 618, 623 f.), Perf. viväya, vivy>e (RV); Aor. Konj. 
vesat 'soll hinterhersein* (RV 1,180,6; Narten, Aor 246); vf/ä- 

zugewandt (RV +); v/-sich zuwendend (RV 1,143,6; Schmid, 
a.a.O. 623, Schi, Wn 45), deva-vf- den Göttern zugewandt 
(RV), pada-vh die Spur verfolgend, Wegweiser (RV +; AV 
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°väyä-)ypratl-vi- empfangend, Empfangnahme (RV [s.u.]), viti- 

f. Opfermahl, Opferzuwendung (RV). - Vgl. kho. bayü 'hunt- 
ing’ (Morg, Fs Belvalkar 88 = ID 261, s. KEWAIII 191; dazu 
Weiteres [?] bei Tu S. 696a, s.v. VI). - Iir., jav. vaiieiti verfolgt, 
viieinti sie jagen nach, apa ... viieiti vertreibt, jagt weg (Panai- 
noTi I 114f., mit Lit.), vitar- m. Verfolger, ap. *manah-ui- 

(= ved. [V-, o. II307, mit Lit.); dazu wohl man. sogd. w'ywq 

'hunter’, oss. wajynlwajun eilen, laufen, springen, u.a. (s. 
Gersh, Gramm 148, Hymn 322, Bai, Dict 294a, Abaev IV 
45). - Idg. *uejH (s.u.) 'auf etwas losgehen, verfolgen*, gr. 
lepai (= j=X£|iai) strebe, trachte nach, begehre, eile, lit. vyti 

treiben, verfolgen, nachjagen; KEWA III 256 (mit Lit.), Ras- 
mussen, Morphophon 312, J. A. Hardarson, Fs Rix 159ff. 

Zum Idg. anders Puhvel III 423 (mit Lit.; s. auch Frisk III 110): 
*h2uej(H) [~ ved. *prati-Hvi-ll], vgl. heth. buuai- 'rennen, eilen’. - 
„Die Entsprechungen in den verwandten Sprachen spiegeln ... nur 
einen Ausschnitt der semantischen Vielfalt des Ved. wider“ (KEWA 
III256, vgl. Schmid, a.a.0.624); daß in VA Y1 verschiedene idg. Wort¬ 
sippen zusammengeflossen seien, bleibt denkbar (Eich, MSS 31 
[1973J 77). Als Ausgangsbedeutung nimmt Sommer, Nachl 72 fT. 
„♦fliegen“ an (~ väy- [a.a.O. 78f. zu vay‘ + prd\ s. Ins, Gs Cowgill 
58 und Anm. 13]); vgl. auch F. Bader, RPh 65 (1991) 32fT. Direkt mit 
'flattern’ bzw. 'heranfliegen’ übersetzte iir. Formen wie ved. veviyate 

(o. II 508) oder jav. ä-uuaiia- lassen sich jedoch auf VA Y1 'verfolgen 
(usw.)* beziehen (s. Schmid, a.a.O. 619 Anm. 1, Schi, Spr 15 [1969] 
159). Vgl. VEN. 

Fraglich bleibt Zugehörigkeit von ä-vU (vgl, o. I 177), vdyas-, 

vayünas. ferner KEWA III 256. 

vayiyu-, s.u. vayä-. 

vayüna- n. (RV +): Von umstrittener Bedeutung. 

Zu dem ved. Subst. (~ Adj.? S. R. Pischel, VedStud 1307f., GeRV 
1426, ad 13a, Renou, EVP 13 [1964] 97) vgl. die Deutungsvorschläge 
von Pischel, a.a.O. 295 ff. ('richtiger Weg, Richtschnur, Ordnung* 
u. dgl. [~ VA P1?); s. Bur, Kiat 15 [1970(72)] 52f., Bai, MithrSt llf. 
Anm. 24), Thi, Unt 13fT. (mit Lit.) ('Umhüllung, Umwicklung* od. 
dgl. (~ VYÄ)], Renou, EVP 3 (1957) 34, 12 (1964) 91, 16 (1967) 29. 
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VAR1 (~ VAR1) wählen, auswählen, wünschen, mögen, vor¬ 
ziehen (RV [vrnite u.a.] 4-; HofTm, Fs Kuiper 5f. Anm. 7 = 
HofTmA 247f. Anm. 7), Perf. vavrse, vavrmdhe (RV); Aor. 
avri, vrta (RV +), avrsata (AV +), avrdhvam (Br), Konj. väras, 

värat (RV), Opt. vurlta (RV), u.a. (s. Narten, Aor 248); vrtä- 

erwählt, auserwählt, auswählend (RV +); vcira- m. Wunsch, 
Begehr (RV +), vdram Adv. nach Wunsch (RV +; s. AiGr II 
2,453, Lubotsky, System 66 Anm. 17), varä- m. Freier (RV +), 
värenya- wünschenswert, lieb, herrlich (RV +), värya- wün¬ 
schenswert, kostbar (RV +), hotr-vurya- n. Wahl des Notar 
(RV [auch in SB für den Textfehler °vdrya-y AiGr II 2,826]), 
u.a. (s. unten). - Mi., nu., dard., ni., pä. varati wünscht, kho. 
niwerik auswählen, hi. barnä heiraten, usw. (Tu S. 698a, 
s.v. VfL2; TuAdd 11309f.). - lir., aav. varante erwählt sich, 
varatä wählt, varamaidi wir wählen (= /varta/, /varmadi/, 
HofTm, a.a.O. 6 und Anm. 8 = 248 und Anm. 8, Bee, Gramm 
177), vairimaidimv würden wählen (Y 35,3; HofTm, a.a.0.6 = 
248, HumbElfSkj, Gä II116), ja v./m... varaiie bekenne mich, 
aav. jav. vairiia- wählenswert, vära- n. Willen, Belieben, ap. 
(avrnvta) hat gewählt, mp. wurröyistan, np. girawidan glauben, 
wählen, chwaresm. bw'ry- auswählen, absondem, oss. wyrnyn 

glauben, u.a. (s. die Lit. in ApH 151, Abaev IV 124, Samadi 
29f.). - Idg. *uelh{ wollen, wünschen (Präs. *id-n-hr [vrni°]> 

Wurzel-Aor. *ulhrtö, *ujhrmedbh2 [aav. /varta/, /varmadi/], 
Opt. *ujhy-ihrtö [vurlta], Plur. *ujhrih[-medhh2 [aav. vairi- 

maidiJ, Akt. *uethrih\-me [lat. uelimus u.a.], HofTm, a.a.O. 5fT. 
— 247fT.), lat. uolö, uult, uelle, got. wiljan wollen, lit. velti wün¬ 
schen, lieber wollen, alt pa-velmi, pa-velt (< Aor.-Inj. *itelhrt, 

HofTm, a.a.O. 7 Anm. 11 = 249 Anm. 11), aksl. velitb will, 
befiehlt, u.a. 

S. die Lit. in KEWA111245, Lehmann 403b; E. Hamp, KZ 94 (1980) 
158 Anm. 1, Vine, Diss 122f, 140f., J. H. Jasanoff, MSS 52 (1991) 
101 und Anm. 3. - Nicht zu einer idg. V-Wurzel (tat. uerus usw.), 
s. Vine, Studies 380 Anm. 72. 

Ererbt ist die Set-Form (v,rn-J-, vurita, °vürya- usw.); Anil-Fälle 
wie ved. Aor. vrta (gegen aav. /varta/ < *ujh{-tö), vr-tä- u.a. sind 
offenkundig sekundär (s. HofTm, a.a.O. 5f. = 247 f., MSS 22 [1967] 



512 VAR2 

27 Anm. 1 = HofTmA 483 Anm. 1, Stru, Gramm Kat 510 Anm. 25, 
J. Narten, IIJ 28 [1985] 36, 47 Anm. 5f.). 

lir. Alters ist pra-varf*) als Treffen der richtigen Wahl* (~ Bereich 
des Gefolgschaftswesens, s. B. Schlerath, S1I 5/6 [1980] 203 f., Nar¬ 
ten, a.a.O. 44); vgl. Käth + pravarä- 'Priesterwahl * (Narten, a.a.O. 
38), aav. ja v.frauuasi- (*°udr-ti-) ‘Fr0, Schutzgeist’ (< „personifizierte 
Wahlentscheidung“, Narten, a.a.0. 44ff., YH 180f.; s. Schlerath, 
a.a.O. 208). - Vgl. ferner RV 9,70,6 präsastaye ... avrnita ~ Y 46,3 
sqsträi va/?/?e(Kel-Pir III202); RV 10,35,7 värenyam bhägäm~ Y 51,1 
vairim bägBm (u.a., Kel-Pir 111 253), elam.-iran. *vaiya-bäga- (Hinz, 
NÜ 257). S. auch Kel-Pir III 82, 99. 

S. bes. u. vara-2, vrthä. - Nicht sicher ist die Zugehörigkeit 
von urvärl-, o. I 229. 

Unerweisbar ist IAV (s. Mh, IAV 135a). 

VAR2 umschließen, Zusammenhalten, einschließen, zurückhal¬ 
ten, einhüllen (RV + [vrrtöti, vrnve u.a.; ürnöti, ürnute u.a., s. 
die Lit. in KEWA III 245, Joachim 157 Anm. 523, LambAdj 
239]; s.u.), Perf. vavära, vavre (RV +); Aor. dvar, flvrn/r, avrta 

(RV +), Konj. varathas (verdeutlicht RV 8,5,21 varsathas), 
värate u.a. (Hoffm, Inj 241 f., J. Narten, Spr 14 [1968] 125f. 

Anm. 80, Joachim 157), avärlt (Br), u.a. (Narten, Aor 246ff.); 
vrtä- eingeschlossen (RV +), vdrtave aufzuhalten, zurück¬ 
zuhalten (RV), vr/v/indem er zurückhielt (RV 1,52,6); Kaus. 
väräy0 hindern, aufhalten (RV +; Jamison, -dya- 98); varütdr- 

m. Abwehrer (RV +), värütri- f. Schutzgenie (RV + [Käth 
u.a. väru°\ Hoffm, Fs Knobloch 171 = HofTmA 812]), varütha- 

n. Schirm, Schutz, Wehr (RV +), vartär- m. Hemmer, Ab¬ 
wehrer (RV), värtra- n. Deich, Schutzdamm (AV +), vdrman- 

n. Schutzwehr, Panzer (RV +; Wennerberg 1182f.), vavri- m. 
Versteck, vavra- m. Höhle, Grube, Loch (RV; dazu RV 8,40,2 
vavrdyämahe? S. Jamison, -dya- 88 f. [mit Lit.], Wrb, Spr 32 
[1986(88)] 354), arno-vrt- die Flut versperrend (RV 2,19,2), 
apävrti- f. Öffnung, Ausschließung (RV 8,66,3); u.a., s. auch 
unten. - Mi., nu., dard., ni., pä. väreti versperrt, hemmt, usw. 
(Tu S. 698a, s.v. FR1; TuAdd 450, 8962, 11554). - lir., jav. 
aißivBrdnuuaiti verbirgt, hqm.vsrdnante sie würden zudecken 
(s. Kel, Verbe 176), aav. ni-uuaräni ich will einschließen 
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(HumbElfSkj, Gä II242; zu Weiterem s. Kel, Verbe 30, Wrb, 
a.a.O., HumbElfSkj, a.a.O. 24,71, Kel-Pir II 297), jav. hqm.- 

vaoiri- mit dem Rahm (*ua-ur-i- 'Bedeckung* ~ ved. vavri-, 

Bthl, Wb. 1329), oss. wart Schild, Schutz; u.a. (s. Bai, Dict 
266b, Samadi 9, Abaev IV 51,95, mit Lit.). - Iir. ‘•Var umfaßt 
die Bedeutungsbereiche von „umschließen“, „Zusammen¬ 

halten“, „bedecken“ und „abwehren“ (s. J. Knobloch, Sprw 5 
[1980] 199f.; B. Schlerath, SII 5/6 [1980] 206); die Zuweisung 
von iir. *var an idg. Vorstufen ist schwierig. 

Mit *yei (~ Präs. *we/-w-, Rasmussen, Morphophon 21) in gr. 
eUuoj ‘umwinde, umhülle, bedecke*, cAuxpov n. ‘I lülle, Schale, Futte¬ 
ral* (Hes. ye^ouxpov = feX0), cUüpa ‘Hülle* u.a. (s. Pet, Lar 46f.) ver¬ 
bunden (vgl. Stru, NuA 69, Joachim 157); das Einfließen einer zwei¬ 
ten idg. Verbsippe für ‘bedecken; abwehren, schützen* (idg. *uerH> 

lit. at-verti ‘aufschließen*, Eech. otevrit ‘öffnen*, lat. aperire 'öffnen', 
ahd. wer\r\en ‘hindern, verbieten, abwehren*) wird von Lubotsky, 
System 87 aus Formgründen abgelehnt (VAR2 ist Anil-Wurzel, s. 
vrtd-, vartär-y °vrt- usw.; trotz Part.-Perf. vavrivarfjs- [s. AiGr II 2,913] 
und dem freilich nicht hinreichend geklärten ürnöii [s.o.]; ved. varü0 

weist [gegen Rasmussen, a.a.O. 82,99, 313, Schrijver, Refl 518] nicht 
notwendig auf *ueRHu- — *ueRuH- hin, s. Kli, Altarm Verbum 233); 
nach Joachim 157 (mit Lit.) soll die Herkunftsverschiedenheit von 
VAR ‘bedecken* (*uel) und ‘abwehren* (*u<?r[°]) im Ved. noch erkenn¬ 
bar sein. - Ganz anders LambAdj 235 ff. (mit reicher Lit.) [~ wrw-, 
varas-]] s. ferner I. M. Oranskij, Gs Nyberg II 141, V. Pisani, Paid 
36 (1981) 74, Koch, System 447. 

Hierher wohl vdrnavdrdhra-y vala-} vrtra-\ vgl. auch vära-\ 

varand-. - Unsicheres s.u. ambara- (o. I 99), ülba- (o. 1232), ürmi-, 

ürvd- {und än-ür-mi~l] (o. 1245), bila- (o. II225), vdruna- (u. II515f.). 
Frühurar. *uermen- (ved. varman-) als LW in finn. vermen ‘Ober¬ 

haut, Epidermis’, verme ‘Kleider, (Aus)Rüstung* u.a.? S. KEWA III 
246, Joki 343, R6dei, Sprachk 63, Katz, IIabilschr-345:- 

varand- m. Crataeva roxburghii, ein heil- und zauberkräftiger 
Baum (AV +; ZimmerAiL 60, R. Hiersche, MIO 4 [1956] 361 
Anm. 7, H. Ch. Patyal, Oriens 21-22 [1968-69(71)] 3000'.); 
dazu wohl die Flußnamen varanavath f. (AV; AiGr II 2,874) 
und varanä- f. (Up +; ZimmerAiL 20). - Mi., ni.? pä. varana- 

m. Crataeva roxburghii, u.a. (Tu 11314). - Nicht klar. 
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Zu Deutungsvorschlägen s. die Lit. in KEWA III149; da in Lexx. 
auch varuna- (pkt. varuna- u.a., Tu, a.a.0.) und setu- für 'Crataeva 
roxburghif Vorkommen, stellt Hiersche, a.a.O. 361, 363 v° [Lex. 
„Wall, Dammu; s. auch Glo 61 (1983) 30 und Anm. 2] mit varuna- 

(u. II 515f.) zu VAR2 („umschließen“ ~ „binden“). 

varaträ-y s.u. värdhra-. 

varäsikha-y s. sikhä-, 

väras- n. Ausdehnung, ausgedehnter, weiter Raum (RV), värivas- 

n. freier, hindernisloser Raum, Freiraum (RV +; Nowicki 28, 
Th. Oberlies, SII 15 [1989] 87 Anm. 68); väriman-9 väriman- 

n. Ausdehnung, Weite, variman- m. dss. (RV +; s. AiGr III 
265, 269, Wennerberg I 1731T.). - Zu urü- (variyas-, °istha-)y 

0.1 227. 

A.a.O. zu *urH-ii- (uni-) ~ *uerH-es (varas- [~ üras- aus einem 
ablautenden Paradigma, o. I 226, mit Lit.]); ein mit v° vergleichbarer 
*-e.y-Stamm in gr. eupoc; n. Breite, Weite (Umformung für *yerHos = 

varas- nach II. Rix, Fs Szemer6nyi 737, s. LambAdj 234 Anm. 15); 
vgl. ferner *uerH-ues- (värivas-; s. die Lit. bei Nowicki 27f.; Kli, Alt- 
arm Verbum 149 Anm. 9), *uerH-men- (varfman-). S. LambAdj 232 ff. 
(mit Lit.), der v7uni- usw. zu *yerH= VAR2 stellt (dazu Älteres bei 
Nowicki 29). 

väräka-y s.o. I 132, s.v. dvara-. 

varähä- m. Eber (RV +; ep. N. pr.), varähi- f. Mutterschwein 
(VdhSü; Cal, AcOr 6 [1928] 228 = KS 528); varähayü- auf 
Eber begierig, zum Eberfang abgerichtet (RV 10,86,4); väräha-, 

f. -/- aus Eberhaut (TB +; s. AiGr III 176). Auch varahu- in 
RV 1,88,5 (äyodamsträn ... varähün ~ jav. tizi.dqstrahe ... 
varäzahey Schlerath II 162a) und in RV 1,121,11 bedeutet wohl 
primär 'Eber* (s. ZimmerAiL 81f., GeRV I 113, 166, AiGr II 
2,477). - Mi., ni., pä. varäha- m, Eber, u.a. (Tu 11325f.). - 
lir., jav. varäza- m. Eber, auch N. pr. (elam.-iran. *varäza~y 

parth. wr’z u.a. N. pr., Hinz, NÜ 255f., Mh, AirN 1/91 f.), mp. 
waräzt np. guräz Eber. 
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Zu Weiterem s. die Lit. in KEWA UI 150 (s. auch III 163; u. II 
524); A. Christol, LALIES 5 (1987) 57fF. verweist auf *ghoruo- im 
Kelt., dem in der Vorstufe des lir. *u(e)rogho- (ved. *v[ajrä/id-), rnil 
Konsonantenvertauschung (Geheimsprache?), entspricht. 

Hierher finn.-wolgaische LWW wie finn. oras, mordwin. uns 'ver- 
schnittener Eber* u.a.: Joki 296, R6dei, Sprachk 54, UEW 720, Katz, 
Habilschr 256. 

VARly s. VAR1. - varivas-, varlman-, s.u. vdrtfs-. - varivarti 

(°varivar, °vur)y s: VART. 

vari-, s.u. vdr-. 

väruna- m. Name eines Gottes, eines Aditi-Nachkommen; oft 
als Götterkönig bezeichnet; vielfach mit Mitra (o. II 354f.) 
verbunden, usw. (RV +); varunänf- f. Gattin des V° (RV, u.a.); 
varunyä- von V°s Art (RV [10,97,16] u.a.), värund- für V° 
bestimmt (AV +; s. AiGr II 2,813). - IAV Gottesname *uaru- 

na- (neben *mitra-y o. II354), intendiert in den Parallelformen 
a-ru-na°/u-ru-ua-na0 des Mit tarn-Vertrages (KammArier 148f, 
195, Laroche, GLH 288). - Pä. varuna- m. ein Götterkönig, 
u.a. (Malalasekera II 837), pkt. varuna(°> m. Name von Göt¬ 
tern, u.a. (Mehta-Chandra-Malvania 677ff.). - Ohne gesi¬ 
cherte Deutung. 

Ein Appellativum v° ist für Stellen wie RV 1,186,3 oder 10,89,9 
nicht sicher nachzuweisen (s. die Lit. in KEWA III 151, dazu H.-P. 
Schmidt, EtMithr 370 Anm. 13, Thi, MSS 44 [1985] 243; vgl. Renou, 
EVP 4 [1958] 36). - Es scheint keinen iran. Namen *varuna- zu geben; 
Funktionen des ved. v° sind wohl von älterem iir. *asura- übernom¬ 
men worden (vgl. jav. midra ahura ~ ved. miträ-varunä). S. die Lit. in 
KEWA III152; Thi, fitMithr 507, S. Zimmer, Stlr 8 (1972) 165 Anm. 4, 
Kui, VaV 68 [vgl. M. Boyce, Fs Bivar 37b, 39b Anm. 23, mit Lit.]. 

Verbleibt nur ein indoar. Gottesname \aruna-y dann erlauben 
die möglichen Kombinationen vielfacher v°-Funktionen mit VAR(1)- 
Sippen bzw. mit rekonstruierbaren idg. *(H)yER(H)-Ansätzen keine 
alternativenfreie Entscheidung (s. Kui, 11J 18 [1976] 37f.). Einiges 
spricht für eine auch sprachgeschichtliche Verbindung mit vratä- 
(s.d.); vgl. die Lit. in KEWA HI 151,152, Brereton, Adityas 63 IT., 92ff., 
126ff., E. C. Po!om6, Fs Mastrelli 377fF., Essays 57f. Unter vielerlei 
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Motivierungen wurde v° zu VAR2 gestellt, s. das Referat in KEWA 
III 151f.; J. Puhvel, fitMithr 335f., LambAdj 239 und Anm. 22. 

Mit den Namen mythischer Wesen in anderen idg. Sprachen 
wurde v° vielfach verglichen, so früh mit gr. Oüpavoc (Lit. in KEWA 
III152, Chantraine 838b, Lehmann 288a; Th. Worthen, Glo 66 [1988) 
15 Anm. 29,0. Hansen, Eranos 88 [1990] 162, dagegen Pet, Gs Klima 
208 Anm. 17); mit an. vgrnir Name eines Riesen (*uarunja-l Lit. in 
KEWA III 152, 791); mit lit. velnias Teufel’, altruss. Velesb Name 
eines Gottes, u.a. (Lit. in KEWA III 152, 791, 792; dazu kritisch 
M. Shapiro, JIES 10 [1982] 155 und Anm. 12, 159 Anm. 17; ableh¬ 
nend H. Kunstmann, Georg Mayer zum 60. Geburtstag [München 
1991] 397f.; vgl. Bader, Langue des dieux 47). - Zu Weiterem s. die 
Lit. in KEWA III 151-153, 791, Gonda, 01 221 f. 

varütär-, värütha-, s. VAR1, - vdrenya-, s. VAR1, - varga-, s. 
VARJ, 

värcas- n. Glanz, Ansehen, Aussehen (RV +; Nowicki 113f., 

J, Gonda, VIJ 22 [1984(87)] lOff. = SelStud VI 2,366ff.), var- 

casä- n. dss. (AV +), °varcasin- glanzvoll, hervorragend (brah- 

ma°, AV +), värcasvant- strahlend, kraftvoll (AV +), varcasvin- 

tatkräftig (AV +); dazu wohl varcin- m. Name eines Dämons 
(RV; AiGr II 2,330). - Pä. vaccasin- tatkräftig, pkt. vaccamsi- 
würdevoll, angesehen. - Iir., aav. varacah- n. Würde, Glanz, 
Ansehen (Y 32,14 [s.u.]), jav. as.vancah- von großem Anse¬ 
hen, va&cah-uuant- (°rjuhant°, °rjhuntö) strahlend, würdevoll, 
mp. warz Wunderkraft, buddh. sogd. /r-wVc 'ultra-miraculous* 
u.a. (Gersh, Gramm 138, 174), np. warf Würde (Bthl, Wb. 
1367, HumbElfSkj, Gä II 88). - Iir. *uaRcas- gehört wohl mit 
ulkä- zusammen, s.o. I 23 lf. 

Weitere etymologische Zuweisung ist unsicher; vgl. die Lit. bei 
Nowicki 114. 

Hierher wohl *valka- inyajnavalkya-, vgl. ved. vdrco dhäyajnä0 

(o. II 410); s. AV + varco-dha- (~ V[A]a.y-, AiGr 111 285) 'Kraft ver¬ 
leihend’, av. dadat varzcä.h0 (Nowicki 208f., HumbElfSkj, a.a.O.); 
KEWA III 153. 

VARJ wenden, um wenden, herum legen, ab wenden (RV + [vrnäk- 

ti, vrnje, avrnak (s.u.) u.a.]; von a-vrnjan analogisch ausgehend 
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Formen eines Präsens vrnj-a- [Br; Goto 80]), Perf. vavrjur, 
vdv//£ (RV); Aor. ävrkta, värk, (RV), avrksmahi, avärksis 

(Br; Narten, Aor 248); vrktd-barhis- einer, der die Opferstreu 
(um das Opferfeuer) herumgelegt hat (RV; HoflmA 612 Anm. 
[6]), Inf. pra-vrje(s.u.); Pass. wird herumgelegt (RV +), 
Kaus. pari varjay0 vermeiden lassen (AV +; Jamison, -äya- 

175), Int. värivrjat einbiegend, einlenkend (RV); pari-vargä- 

m. Vermeidung, Umgehung (RV 1,129,8), pra-vargyä- m. Name 
einer Zeremonie (Käth +; „*zusetzend [an das Feuer]“, vgl. 
RV 5,30,15 pra-vrj-e 'für das Zusetzen [= für die Pravargya- 
Zeremonie]5; B. Schlerath, briefl.), parä-vrj- m. Verstoßener 
(RV), anövrj- ein Körperteil (AV 9,4,12; s.u.), v,rjinä- krumm, 
ränkevoll, n. Trug (RV +), u.a. (s. auch unten). - Mi., ni. (vgl. 
Tu S. 698b,s.v. VRJl;s.u.). - Iir., vgl.jav. *varzxaörds-ca +var9- 

zint- 'einer, der Herumlegungen herumlegf ved. vrktd- 

barhisHerstellung durch HofTm, a.a.O.), ap. hauma-varga- 

Bezeichnung eines skythischen Stammes („Haoma-Pflanzen 
um das Feuer legend“, HofTm, a.a.O.; zu anderem vgl. Schm, 
Krat 25 [1980(81)] 32); s. auch unten. - Idg. wohl *h2uerg 

'drehen, wenden5 (~ ved. *d-Hvrnak, *anu-Hvrj-\ vgl. heth. 
burki- Rad, lat. uergere sich neigen, ae. wrencan drehen, ren¬ 
ken, u.a.; s. Puhvel III 400 (und 402), mit Lit., Eich, Gs Kron- 
asser 19f., Schrijver, Refl 75f., N. Oettinger, IdgPferd 74. 

Es ist mit iir. +(H)uarg 'umwenden, herumlegen usw.* auszukom¬ 
men; hierher wohl auch abhivlangä- (o. I 92) und Sü + varga- m. 
'Abteilung, Gruppe, gesonderte Klasse' (pä. vagga- usw., Tu[Add] 
11331, viell. valgä- in TA, Sha 252 [doch s. auch u. II526]; schwerlich 
zu lat. uolgus 'Menge, Volk', s. die Lit. in KEWA III 244). Die An¬ 
nahme, eine Sippe auf palatalen Wurzelauslaut sei in VARJ mit 
eingeflossen (s. KEWA HI 243, 244, J. S. Klein, JAOS 108 [1988] 
412bf,, Anm. 53) ist entbehrlich (vgl. vrjäna-). - Einige der VARJ- 

Sippe zugewiesene Formen gehören jedoch zu VA RH bzw. VRASC 

(Lit. in KEWA III 244, 251, 252). 
Über Naigh vrj- „bala-“ s.u. svdvrsü-. 

vdrna- m. Farbe, Stamm, Art, Gattung, Partei, Menschenart, 
Stand, Kaste (RV +; Renou, Voc 14f., EVP 16 [1967] 94f., mit 
Lit., T. R. Trautmann, JESHO 7 [1964] 19611; Br + Taut, 
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Silbe, Wort’ [KEWA III 154]); suvdrna- schönfarbig (RV [10, 
68,3] +; Br + 'golden, Gold’ [AiGr II 2,734]). - Mi., (nu.-)dard., 
ni., pä. vanna- m. Farbe, suvanna- golden, Gold, usw. (Tu 
11338 [mit Verweisen]; TuAdd 11338, 13519f., 13623). - Iir., 
vgl. jav. vardnah- n. Farbe (Bthl, Wb. 1372), aav. (äjuuarsna 

Y 30,2, wenn „the two parties“ (~ ved. ubhdu värnau) nach 
Kui, ZarL 25fT. (dazu Wrb, Spr 32 [1986(88)] 352, Kel-Pir 
III 46). - Zu VAR1. 

Ved. vdr-na- ~ VAR2 'einschließen’ wie lat. colös 'Farbe’ ~ celäre 
'verbergen*, u.a.; s. KEWA III 154 (mil Lit.), Wrb, a.a.O., Lubotsky, 
System 87. 

VART sich drehen, sich wenden, rollen (RV [vdrtate] +), Perf. 
vävarta (RV), vävrtur (RV, AV), vävrte (RV, AV; s. HoffmA 
589); Aor. varti, avart, dvrtran, avrtsata u.a. (RV +; Narten, 
Aor 248f., HoffmA 590fT., Joachim 158 und Anm. 525-527, 
mit Lit.); vrttd- gedreht, sich drehend (RV +), ä-vrte herbei¬ 
zurollen (RV), ä vrtyä nachdem er herbeigelenkt hat (RV 
1,56,1), u.a.; Kaus. vartäyati dreht, wendet (RV +; Jamison, 
-idya- 132f., Goto 289), Int. (a) varivarti bewegt sich hin und 
her (°vart-ti, RV +), Impf, ävarivar (RV 10,129,1), avarivur 

(RV 10,51,6; AiGr I2 Nachtr. 162f, mit Lit., Renou, EVP 14 
[1965] 79, 16 [1967] 168), varivrtä- sich heftig windend (AV; 
AiGr II 2,84), Des. vivrtsa- ins Rollen bringen (RV +), u.a.; 
ä-vrt- f. Herwendung, Richtung, Weg, Lauf (der Sonne), Ritual¬ 
handlung (RV, AV +; Hoffm, MSS 10 [1957] 64 Anm. 13 = 
HoffmA 415 Anm. 13, mit Lit.), tri-vfr- dreifach (RV +, °vart[t]u- 
RV 7,101,2; AiGr III422, KEWA III155), daksinä-vft- sich zur 
Rechten wendend (RV +; Zuweisung von [°]wV- an VART 

nicht überall erweisbar, s. AiGr II 2,43, Schi, Wn 45), vrtti- f. 
Tätigkeit, Verfahren, Art und Weise (Up, Sü +), ä-varta- m. 
Drehung, Windung, Strudel (Br +; u.a., Th. Oberlies, BEI 9 
[1991] 116), vartani- f. Weg, Bahn, Strecke, Radspur, Radfelge 
(RV +), vartis- n. Umfahrt, Umlauf (RV), u.a. (s. auch unten). 
- IAV uart- 'drehen’, vgl. v.a. das hybride Verbum an-da 

ua-ar-ta-an-zi fman dreht ein’ im Kikkuli-Traktat, und ebenda 
°ua-ar-ta-an-na "Wendung, Runde’ (nach den indoar. Zahl- 
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Wörtern a-i-ka° (o. I 263], *tri- [o. I 676], pa-an-za0 [o. II 65], 

sa-at-ta0 ‘sieben1 und *naua° ‘neun1 [o. II 24]), KammArier 

200fT., mit Lit.; s. W. Nagel, DamaszMitt 6 (1992) 68f., 72, 

P. Raulwing, GöttMisz 140 (1994) 71 ff. - ML, nu., dard., ni., 

pä. vatteii dreht, usw. (Tu S.698b,s.v. VRTl\ Tu Add 452,1420, 

2071, 7423a, 11347, 11356, 11362IT., 12069f.; Oberlies, a.a.O. 

115f.). - Iir., jav. vardi-a- wenden (Kel, Verbe 104, Goto 290), 

varBtö.raOa- mit rollendem Wagen, väsa- m. Wagen (*iiarta-\ 

Bthl, Wb. 1418, HofFm, Fs Humbach 173, 182 Anm. 24 = 

HoffmA 847, 856 Anm. 24, N. Oettinger, IdgPferd 68, o. II 

430), khot. bad- sich bewegen, mp. ward-/wastan sich wenden, 

zurückkehren, sich verändern, parth. wrd-/wst *se tourner1, 

chwaresm. mVwrd- zurückkehren, umkehren, np. gard-fgastan 

wenden, drehen, sogd. min Wagen, usw. (Emm, SGS 92, 

Samadi 10; s. ferner KEWA III 154f, 155, Bai, Dict 267a, 

Schm, MSS 53 [1992(94)] 176f.). - Idg. *uert ‘sich drehen, 

wenden1 (Präs. *uert-e-toi, Kaus. *uort-eje-ti), ahd. werdan wer¬ 

den, fra-wartan verletzen, an. nordan-verdr nordwärts gerich¬ 

tet, lat. uertö wende, kehre (s. Goto 290), lit. virsti wenden, 

umwenden, Umfallen, zu etwas werden, versti wenden, keh¬ 

ren, aksl. vrbteti sich wenden, drehen, u.a.; KEWA HI 155 (mit 

Lit.), Lehmann 34a, 391b, Goto 289f., Karulis II 511. 

S. ferner u. vdrtman-\ auch s.w. varti-, vaii-t vrkkd-y vrnta-y 

vratavrata ti-. - Schwerlich hierher äbilam (o. I 169). 

varti- f. Docht, Wulst (Up, Sü +). - Mi., ni., pä. vatti- f. Docht, 

u.a. (Tu 11359 [mit Verweisen]; TuAdd 11359). - Zu VART. 

Zum Semantischen vgl. arab.fatila f. 'Docht' ~ ptl 'drehen*, nhd. 

Docht ~ arm. t'ek'em 'drehe', u.a. (EilMeth 31). - Vorschläge zum 

Formalen (Hypersanskritismus flir mi. *vaui- < *v://-//-; Einfluß 

hochstufiger Formen von VART wie ved. vartis-1) bei Ted, JAOS 

67 (1947) 93bf. (s. KEWA III 156). 

vdrtikä- f. Wachtel (RV [1. und 10. Buch] +; nach Käty im Osten 

vartükä-t s. ZimmerAiL 90, Tu 11361), vartaka- m. dss. (ep., 

kl.). - Mi,, nu. (?), dard., ni., pä. vaüakä- f. Wachtel, u.a. (s. 

Tu, a.a.O.). - Iir., khot. badye, oss. wcercc/wcerccce, waxi wolc 
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Wachtel, u.a. (vgl. die Lit. in KEWA III 155f., Abaev IV 91; 
Bai, Dict 267a). - Nicht zu trennen von gr. öpxu£ m. Wachtel 
(Hes. yopxuS = föpn>ö, in Kompp. öpTuyo0 (z.B. °öf|pa<; m. 
Wachtelfanger). 

Vgl. die Lit. in KEWA III156; wertlos Bur, BSOAS 38 (1975) 71 f. - 
Für die idg. Grundform ist nur *uortc zu sichern; im Gr. kann sich 
die Erbform an Vogelnamen auf -u£ angeschlossen haben (Frisk II 
429), das Ved. zeigt in -ikä- ein produktives Suffix (~ RV 1,191,11 
sakuntika- f. 'Vögelchen’; vgl. AiGr II 2,316f). 

vartman- n. Radspur, Wegspur, Bahn (RV +), vartman- f. dss. 
(ÄpGS). - Mi., dard., ni., pä. vatuma- n. Pfad, Weg, usw. (Tu 
11366, mit Verweisen; Tu Add 11366). - Zu VART. 

Mit VART 'sich drehen’ ist sicherlich auch AV + vartman- n. 
Augenlid, SB + vartani- f. Wimper, Samh värt(t)as- Augenwimper 
(AiGr II 2,222) zu verbinden; zurückhaltend Nowicki 114f. - Aksl. 
vreme 'Zeit’ vergleicht sich formal mit vdrt-man-, semantisch mit ep. 
pari-varta- 'Umlauf (einer Zeitperiode; s.o. I 343, II217), lat. annus 

uertens (~ ve/a-); khot. bäda- 'Zeit* (*yarta- nach Bai, Dict 276a) 
bleibt möglicherweise fern (Emm[Sk] II 106f). 

Vgl. die Lit. in KEWA III I56f.; Wennerberg I 177IT. 

värtra-, s. VAR2. 

VARDH wachsen lassen, mehren (Akt.), wachsen, groß werden 
(Med.) [RV (vdrdhantiy värdhatu u.a.; värdhatey värdhantäm 

u.a.) +; Goto 290 (und Anm. 683), mit Lit.], Perf. vavärdha, 
vävrdhüry vävrdhväms- u.a. (RV +); Aor. avrdhat, vrdhänt- 

(RV [+]), vardhisimähi (VS +; s. Narten, Aor 249, Goto 291); 
vrddhä- gewachsen, groß geworden, ausgewachsen, erstarkt 
(RV +); Kaus. vardhäya" läßt wachsen (RV +; Jamison, -äya- 

157f., Goto 236 Anm. 519, 290, 292); vdrdha- m. Förderung 
(RV [~ RV vrdhä-y AiGr 164]), värdhana- stärkend, kräftigend, 
n. Stärkungsmittel (RV +), vardhitär- m. Kräftiger, Stärker (RV 
9,97,39), vrddhi- f. Stärkung (RV [1,10,12] +; Liebert 32), vrdh- 

f. Vermehrung, Förderung, Stärkung (RV +; Schi, Wn 45), 
annävrdh- durch Speise wachsend (RV 10,1,4), rtävrdh- das 
Ria mehrend (RV +), visvävrdh- alles mehrend (TB; Sha 268), 
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ähütiwdh- den Opferguß stärkend (RV 9,67,29), vrdhlkä- m. 
Bereicherer (RV 8,78,4; AiGr II 2,428), °vrdhvan- wachsend 
(Kath u.a.; AiGr II 2,895, Sha 291, 312). - Mi., (nu.-)dard, 
ni., pä. vaddhati wächst, gedeiht, usw. (Tu S. 699b, s.v. VRDH\ 

TuAdd 11376fr.). - Iir., aav. varadaiü, jav. varaöaiti(-ca) ver¬ 
mehrt, aav. varadaiiaetä möge wachsen lassen, jav. varaöaiia 

mehre, varaöätae(-ca) wird gedeihen (~ ved. värdha(\ var- 

dhäy°, värdhatey Goto 53, 292, mit Lit.), aav. jav. varazda- ver¬ 
mehrt, zugewachsen, groß, aav. varad- f. Mehrung (Kel, NR 
65), mp. wälidan, np. bälidan wachsen, gedeihen. - Im Wei¬ 
teren schwierig. 

Schi (mündl.) denkt wegen ved. °ä-vfdh-y °i~vrdh- an 
eine idg. Wurzel mit Laryngal-Anlaut, wohl %ueldh (~ *hlludh- o. 
II 468 [s. AiGr I 206]). - Die Verbindung mit ürdhvä- (s.o. I 245, 
Rasmussen, Morphophon 179, Schrijver, Refl 313) und mit Fort¬ 
setzern eines *yer-dh/*ure-dh 'wachsen, hoch’ (s. die Lit. in KEWA 
III 157f., Joki 348, Lehmann 154b, 410a) bleibt problematisch. 

Vgl. RV vardhäyanti... ksaträm u.a. ~ aav. xsaOram ... varadaitl 

(o. I 421, HumbElfSkj, Gä II 21, Kel-Pir III 21); RV vdrdhän ... 
sämsam ~ aav. varazdäis sänghäis (Lit. in KEWA III 792; HumbElf¬ 
Skj, a.a.O. 177, Kel-Pir III 202); RV vävrdhänä öjasä ~ aav. aojayhä 

varadaiiaetä (Kel-Pir III 242). - S. ferner Joki, a.a.O., R6dei, Sprachk 
80, UEW 825, Katz, Habilschr 219f. 

VARDH(2) 'abschneiden* scheint nur in JüS vorzukommen: ep. 
vardhaka- m., ep. + vardhaki(n)- m. Zimmermann, ep. smasru- 

vardhaka- m. Bartschneider, Mn näbhi-vardhana- n. Abschneiden 
der Nabelschnur, ep. vrddha- abgeschnitten, vernichtet, dazu meh¬ 
rere Fortsetzer wie pä. vaddhaki- m. Zimmermann, pkt. vuddha- 

zerstört, u.a. (Tu S. 663a, s.v. VARDH, TuAdd 11375f). Formen 
der ÄS bleiben fern: värdhra- (s.d.) ebenso wie angebliche vrddha- 

Fortsetzer im Ved., z.B. bandä- (o. II 206) oder munda- (o. II 361); 
s. KEWA III 157. 

Herleitung aus *BARDH (~ gr. nepöo 'zerstöre' usw.; s. die Lit. 
in KEWA, a.a.O., ferner Lehmann 12 la) ist (wegen west-ni. v°) irrig; 
vgl. Ted, JAOS 65 (1945) 85a. - Die von korrektem VARDH aus¬ 
gehenden Deutungen fassen V° 'abschneiden1 als -dA-Erweiterung 
auf (~ *VAR in pkt. niwarai 'schneidet*, $. Bur, Shwa 47, K. R. Nor¬ 
man, Skt WC 393; ~ *VAR/*RAV/LAVl fo. II 476], Ted, a.a.O. [?]). 

värdhra- m. Riemen, Gurt, Lederband (AV +); daraus durch 
Dissimilation vädhra- m. Lederriemen (JB +). - Mi., dard.. 
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ni., pä. vaddha- m.n. Riemen, usw. (s. Tu 11387f., TuAdd 
11387).-Zu VAR2. 

Bildung mit -d/jra-Suffix (AiGr II 2,170,725) zu VAR2 (vgl. var- 
aträ- f. Riemen [RV +]). Falsch ist Bezug von värdhra- auf die Wort¬ 
sippe VARDH ‘abschneiden’ (s. VARDH, o. II 521); vgl. die Lit. in 
KEWA III 137, 158. 

Hierher värdhn- f. *Lederriemen\ von Hoflm (s. MSS 41 [1982] 
80 = HoffmA 786, mit Lit.) in Kä(h und ÄpSS konjiziert. 

värpas- n. Gestalt, Form, Scheingestalt, verstellte Form, List 
(RV; Renou, EVP 12 [1964] 102), varpa-niti- Listen vorftih- 
rend (RV 3,34,3), puru-värpas- vielgestaltig (RV 10,120,6), 
bhüri-varpas- in vielen Erscheinungen (RV -f), u.a. - Nicht klar. 

Zu den bisherigen Bemühungen vgl. KEWA III 159; s. auch No- 
wicki 115. Vielleicht ist von var-p° ‘Gestalt* — VAR2 ‘umschließen* (~ 
vär-na- ‘Farbe, Art*, o. II 518) auszugehen (~ heth. yarpa-/-/- ‘Um¬ 
zäunung’ usw., s. J. J. S. Weitenberg, Heth 2 [1977] 51, mit Lit.); 
eine Sonder-Deutung für v° ‘List, verstellte Form’ ist nicht zu recht- 
fertigen (vgl. die Lit. in KEWA, a.a.O.). - S.o. II 456. 

Eine verbale Grundlage für v° in jav. vanp-, angeblich „mit einem 
Zeichen versehen“ (Bthl, Wb. 1371; weiteres in KEWA, a.a.O.), ist 
aus Vd 2,30.38 vanßuua nicht zu gewinnen (s. Kel, NR 359 Anm. 1). 

värman-y s. VAR2, o. II 512, 513. 

varvara-, s. barbara-, o. II 211. 

VARS regnen (RV [värsanti] +; Med. ä vrsa- [0sasvat °santäm 

u.a.] 'in sich hineinschütten*, RV +; aktives vrsant- wohl in 
RV 8,20,9 vrsad-anji- 'die Salbe schüttend*. Goto 292 und 
Anm. 691 [anders Renou, EVP 10 (1962) 107f., Joachim 159]); 
Aor. avrsat (Käth [~ TS, s. Narten, Aor 249 und Anm. 770]), 
avarsit (RV -l-, Narten, a.a.O. 249); vrstä- geregnet (RV [abhi- 

vrsta- beregnet] +), vrj/v/wenn es geregnet hat (RV 5,53,14); 
Kaus. varsäy0 regnen lassen (RV +; s. Jamison, -aya- 117f.); 
prävrs- f. Regenzeit (RV +), vrsti- f. Regen (RV +), varsä- n. 
Regen (RV +), varsiya- regnerisch, m. Regenwolke (RV +), 
varsä- f. Regenzeit (AV +), vdrsuka- regnerisch, ä-varsuka- 
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nicht regnend (Käfh +), värstar- m. Regner (Kä(hA = TS 
MS vrastär-, AiGr I2 Nachtr 117f.]). - Mi., nu., dard., ni., pä. 
vassatiregnet, usw. (Tu S. 700a, s.v. KÄS; TuAdd 11392IT). - 
Iir., jav. aißi.varsta- beregnet (Vd 5,14; Bthl, Wb. 93); in NW- 
iran. Mundarten vasand Regen (Ästiyän), u.a. (Eil in KEWA 
III 160), kurd. (dial.) wäst, wisani Regen (KEWA, a.a.O. und 
Anm. *). - Idg. *Huers (s.u.), heth. uarsa- Regenguß, luw. 
uarsa- Tropfen, gr. eepoTj, depor), Sperr) f. Tau, oüpecu harne, 
mir. frass Regenschauer, Schwall. 

Lit. in KEWA III 160. - Der idg. Laryngalanlaut (~ ved. *pra- 

Hvrs-) war wohl *h2- (> gr. dcpori, ee° assimiliert; anatol. Vi2yo° > 
ya*), nach anderen *hx- (gr. cepot], anatol. 0-); s. Oett 429 und Anm. 
72 (mit Lit.), 546 Anm. 4,1H 19, Eich, LautgEt 129 Anm. [41], Ras- 
müssen, Morphophon 169, 176, bzw. Bee, Dev 64, LarTheor 61, 80, 
Schrijver, Refl. 14. 

Hierher varsähü- f. Frosch (VS; „die Regenzeit herbeirufend“), 
Boerhavia procumbens (TS; ein zu Beginn der Regenzeit erschei¬ 
nendes Heil- und Unkraut, gilt als Symbol des Monsunregens [J, F. 
Kohl in KEWA, a.a.O.]). 

värsman- n. Höhe, höchster Teil, Spitze, Oberfläche (RV +), 
varsman- m. Höhe, höchster Raum (RV +), varsimdn- m. 
Höhe, Länge, Weite, Breite (VS); vgl. die Steigerungsformen 
zu einer wurzelverwandten Form (AiGr II 2,453f.) vdrsryas- 

höher, varsistha- höchst, vorzüglichst (RV +). - Wohl idg. 
*uersy vgl. lit. virsüs Oberes, höchste Spitze, Gipfel, lett. virsus 

Oberes, oberer Teil, Oberfläche, Gipfel, aksl. vrbchb oberes 
Ende, Scheitel, Spitze, u.a. 

S. die Lit. in KEWA III 161; Wennerberg I 184fT., Lehmann 391, 
V. Pisani, Paid 33 (1978) 39r, Karulis II 537f. - Verfehlt Bai, Dict 
306a, s. Emm(Sk) I 95. 

Nach A. L. Sihler, Spr 23 (1977) 37 Anm. [2] mit vrsan- zu ver¬ 
binden (s.d.). 

VARH ausreißen, reißen, ziehen (RV [vrhäthas, vrhä u.a.] +), 
Perf, vavdrha (RV [2,23,13 vi vavarhä hat zerbrochen] +); 
Aor. varhi (RV), avrksam (RV +; s. Narten, Aor 250); vrdha- 

ausgerissen (Br +); müla-vdrhani- f. Wurzelausreißerin (TB; 
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AV °bärhana- m. Entwurzler, s. Wack, KZ 67 (1942) 167f. = 
KS 383 f., Joachim 159), vi-vrha- m. das Losreißen (Kauä). - 
Ohne sicheren Anschluß. 

Schwerlich hierher jav. varsna- m. 'eine Bezeichnung daeuuischer 
Geschöpfe* (Bthl, Wb. 1380). - Zur Deutung von VARH liegen nur 
vage Vermutungen für idg. wurzelerweitemde *yeR-gh vor (s. die 
Lit. in KEWA III 252). 

In ältester Sprache VARH; Vermengung mit (nf) BARH ist erst 
nachrigved. (vgl. o. AV *barhana-\ s. die Lit. bei Narten, Aor 250 
Anm. 771, KEWA, a.a.O,, Joachim 159 Anm. 529. - Hierher For¬ 
men wie avrksam u.a., eher als zu VARJ bzw. VRASC, s.o. II 517. 

vald- m. Höhle, Einschließung (RV +); Dämon der mythischen 
Höhle, von Indra besiegter <Einschließer> der Kühe [Wasser], 
Personifizierung der v°-Höhle (RV +; s. F. Crevatin, InL 2 
[1975] 59f., mit Lit.). - Iir., jav. vara- m. etwa: eingefriedeter 
Platz, künstliche Höhle (AkkSg °r?m, Vd 2,25 usw.; Kel, NR 
360 [mit Lit.], Fs Duchesne-Guillemin 273 Anm. 14). - Zu 
VAR1. 

S.o. II 225 (mit Lit.); ved. bila- (o., a.a.O.) kann mit v° schwer¬ 
lich vermittelt werden. - Gemeinsamer autochthoner Ursprung von 
v* und bila- ist ganz unglaubhaft (s. KEWA II 432). 

Abzulehnen ist eine Sonderdeutung des Dämonennamens v° (vgl. 
die Lit in KEWA III 162, 792; s. ferner E. P. Hamp, Baltistica 12 
[1976] 63, Bader, Langue des dieux 47). 

Vgl. das Folgende. 

valagä- n. ein geheimes Zaubermittel (AV +); valaga-hän- Zau¬ 
ber vertilgend (YV), valagin- sich mit Zaubermitteln abge¬ 
bend (AV). - Zu va/a-? 

Zur Auffassung als „verstecktes Zaubermitter (~ vald- 'Höhle* 
bzw. 'Vala*) s. AiGr II 2,81. - Für *valakä- (HofTm, ZDMG 110 
[1960] 182 = HofTmA 137)? 

valähaka- m. Gewitterwolke, Wolke (Naigh, ep. + [auch b°\\ 

Bur, Krat 15 [1970(72)] 53 f.). - Mi., singh., pä. valähaka- m. 
Gewitterwolke, u.a. (Tu 11411). - Nicht klar. 

Referat in KEWA III 163 (v* ~ varahäo. II 515, AiGr II 2,931?). - 
Bur, a.a.O. denkt an ein idg. Erbwort (~ nhd. Wolke usw.). 
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vali- f. Runzel, Hautfalte (ep. +; SrSü tri-vali- drei Einschnitte, 
drei Windungen [in einem Antilopenhom] habend [Bur, Gs 
Kuppuswami Sastri 47]; dazu die Komp.-Form °vala- in SrSü 
sata-vala- m. [ein als Opferlohn gegebener Gegenstand], s. 
die Lit. in KEWA 111 163 Anm. *?); valina- mit Runzeln be¬ 
haftet (SrSü), valibha- runzlig (Pan [5,2,139] +; AiGr II 2,747). 
- ML, ni., pä. vali- f. Falte, Runzel, u.a. (Tu 11412, mit Ver¬ 
weisen). - Nicht klar. 

Nach Bur, a.a.O. zu idg. *uei ‘umwinden' (o. II 513), vgl. gr. 
f. ‘Gewinde, Windung, Spirale' u.dgl. (cAi-x- ~ vali-), cA.i£o-xepox; 
‘mit gewundenen Hörnern’ (s. die Bedeutung von SrSü tri-vali-), u.a. - 
Gewöhnlich wird vali- zu dem Verbum der JüS VAL ‘sich wenden’ 
gestellt, das man als mi. aus VART/vrt aufTaßt (KEWA Jil 161; Wrb 
bei Oberlies, ÄvSt 42 Anm. 46); über eine höchst fragliche Deutung 
vonjungved. vali-als weitgehendem Prakritismus (< *vatti- < vrkti-) 

s. die Lit. in KEWA III 163 (dort zu Weiterem). 
Fraglich ist Zugehörigkeit von Sü + valika- n. ‘vorspringendes 

Stroh- oder Schilfdach' (AiGr II 2,536f.); zu beachten Tu 11220.2. 

valüka- Adj.: unklar; nach den Komm, eine Farbbezeichnung, 
rot oder schwarz (PB +). 

Unverwertbar (s. auch AiGr II 2,498). - In einem nep. Pflanzen¬ 
namen fortgesetzt (Tu 11416)?? 

valkä- m. n. Bast, Rinde, Splint (TS +), valkala- m. n. Bast, aus 
Bast gemachtes Asketengewand (Yäjri +; BauDh vrkala-, AiGr 
II 2,219), väkala- m. Bast, Baumrinde (*valk° [s.u.]; Br). - 
Mi., dard., ni., pkt. vakka- n. Rinde, vakkala- n. Gewand aus 
Rinde, usw. (Tu[Add] 11417f.; s.u.). - Dazu wohl jav. vanka-, 

khot. bäggara-y parth. wrgr, sogd. wrkr, mp. warg7 np. barg Blatt 
(Emm, LautgEt 168f., mit Lit.). - Vielleicht mit serbokroat. 
vldkno, russ. voloknö u.a. 'Faser, fein durchgekämmter Flachs' 
zu verbinden. 

S. die Lit. in KEWA III 164; Rasmussen, Morphophon 202 [mit 
Lit.] (*[hJiuoik0\ dort zur Semantik [.Auseinanderziehen von Pflan¬ 
zenfasern“, — lit. vilkti ‘ziehen’ usw,]; s. andererseits iran. *itarkalra]- 
‘Blatt’, und s.v. vdlsa- über ‘Schößling' ~ 'Haar'). - Aus Form¬ 
abweichungen wie viika-la- (doch s.o.), *valkha-7 *vilka*volka- 
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(Tu 11417.3), *valkhala-t *volka!a- (Tu 11418.3) sowie spät-aia. 
yälka(la)- 4made of bark’ sind Schlüsse verschiedener Art gezogen 
worden (s. KEWA III 164; Bur, BSOAS 38 [1975] 72, TuAdd 11417). 

Zur Frage eines *valka-2 (~ vdrcas-) s.o. II 410. 

VALGsich wogend bewegen, wallen, hochgehen (AV [välgali] +; 
Goto 293); Kaus. abhi-valgay° (das Feuer) schüren (Sü). - 
Mi., mth., pä. vaggati springt, u.a. (Tu S. 666a, s.v. VALG). - 
Dazu altkhot. valj- 'go astray, be deceived’, wenn *varfaya- 

(S-W, briefl.). - Vielleicht zu ae. wealcan rollen, sich hin 
und her bewegen, lat. ualgus säbelbeinig, u.a. 

Zur Ausgangsform s. J. H. JasanofF, Hethldg 85 (*yelHg-), Goto, 
a.a.O. und Anm. 694, mit Lit. (^o/g-?), Schrijver, Refl 464 (*wo/g-?); 
S. E. Kimball, MSS 53 (1992[94]) 82, 93. - Hierher va/gw-? 

vafea-, s. VARJ, o. II 517. 

valgü- Adj. angenehm, wohlgefällig, geschickt, artig (RV +; s. 
Old, GN 1918, 57 = KS 852), valgüyäti behandelt in ange¬ 
nehmer Weise (RV 4,50,7; ~ Pat valgüti-, s. Liebert 86). - Mi., 
(und ni.?), pä. vaggu- angenehm, lieblich, u.a. (Tu 11421). - 
Zu VALG? 

Vgl. Old, a.a.O. (v° = „geschickte, glückliche Bewegung41 ~ VALG); 

AiGr II 2,465,470; Renou, EVP 16 (1967) 45 (hierher auch TA valgä-, 
s.o. II 517?). - Nicht zu gr. Aiyüc 'helltönend*, s. LambAdj 513 
Anm. 1 (§183). 

valmika-, s. vamrä-. 

vällabha- m. Liebling, Günstling (RV-Kh [in Kompp., s. Goto 
196 Anm. 371], ArthS, ep. +)• - Mi., ni., pä. vallabha- m. Günst¬ 
ling, u.a. (Tu 11427F). - Nicht klar. 

Am ehesten noch *vdrya-bha- 'auserwählf (~ VAR]), s. AiGr 
II 2,747; zu anderen Deutungsvorschlägen s. KEWA III 166. 

välsa- m. Schößling, Trieb, Zweig (RV [.satä-, sahdsra-valsa- 

'mit hundert bzw. tausend Schößlingen'], AV +). - Iir., jav. 
va&sa- m. Haar, Kopfhaar, sogd. wre, mp. warst np. gurs Haar, 
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u.a. (Gersh, Hymn 265, mit Lit.; Bai, Dict 289a). - Idg. 
*uolfto- (s.u.), aksl. vlasb, russ. völos u.a. 'Haar\ 

S. die Lit. in KEWA III 168, Frisk II 93; zur Analyse der Grund¬ 
form und zu weiteren Anschlüssen vgl. noch Eich, Spr 21 (1975) 
159 Anm. [4], B. Lincoln, HoR 16 (1977) 357, S. E. Kimball, MSS 53 
(1992(94]) 86 und Anm. 42. Der semantische Übergang von ‘Haar’ 
zu ‘Schößling, Zweig’ ist ohne Schwierigkeit (vgl. KEWA, a.a.O., mit 
Parallelen wie lat. coma ‘Haupthaar’ und ‘Laubwerk’, etc.); s. anderer¬ 
seits vafkä- ‘Rinde*, iran. *ijarka(ra)- ‘Blatt* (o. II 525): *uoI-ko- ~ 
*uol-/co- (oder *[hl]uolk-o- [valkä-\ von *uol-fc- zu trennen)? 

S. vrksä-. 

VALHdurch Rätsel herausfordern (VS + [nur mit pra-y upa-\ VS 
upa-valhämasi, SB °valhante u.a.], Goto 293f.); pra-valhya 

nachdem sie in Verwirrung gebracht hatten (AitB); upa-valhd- 

m. wohl ‘Disput, Polemik* (Goto 294 und Anm. 696, mit Lit.), 
pra-valha- m. (SrSü), pravalhikä- f. Rätsel (Br +). - SindhI 
pir(h)oli f. Rätsel (Tu 8791). - Wohl idg. *uelh\b\ gr. cAetpaL 
popai ‘täusche, betrüge* {*uelh{bhr-ie-\ lit. vilbinti ‘betrüge¬ 
risch anlocken, zum besten haben*; Goto 294 Anm. 695a 
(auch zum Lautlichen). 

Anderes in KEWA III 168; Bai, IIJ 11 (1968-69) 291. 

vavra- (vavräy0), vavri-, s. VAR2. 

VAS wünschen, wollen, erstreben, begehren (RV [vdsti, usmasi, 
usant-/usatl-u.a.] +; Konj. vasas, vdsanti, dazu gebildet ävasat, 
s. Goto 294f., mit Lit.; Augenblicksbildungen sind RV vivasti 

[SV vivastu] und [?] vavaksi [doch s.u.], Joachim 17,151f. 
[a.a.O. 152 über RV 4,19,4 usdmäna-; vgl. Goto 294: „wohl... 
individuelle Marotte eines Dichters“]), Perf. vävasur, vävasänd- 

(RV; GiovStudio 1332ff.); vdsa- m. Wunsch, Begehren (RV + 
[~ *uru-vdsi-t o. I 229?]), usa° gierig (RV; o. I 233), usanä 

Adv. begierig, eilig (RV; s.o. I 234), usenya- wünschenswert 
(RV 7,3,9), vdsti- wohl: willig, guten Willens (RV 5,79,5; s. 
Liebert 47, 130, Lubotsky, System 34). - Mi., nu., dard., ni., 
pä. vasa- m. Wille, kati tvis- wünschen, usw. (Tu S. 667a, 
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s.v. VAS; TuAdd 11430). - Iir., aav. vasdml ich wünsche, 
vast du wünschest, vasti er wünscht, usämahi wir wünschen, 
vasat er mag wünschen, jav. usant- (f. °saiti~) wünschend, 
aav. ustäy jav. ustä nach Wunsch, aav. jav. usti- f. Wille, 
Wunsch, aav. vas3y jav. vasö nach Wunsch (Nowicki 209 f., 
mit Lit.), ap. vasnä nach dem Willen, durch die Gnade (s. 
HumbElfSkj, Gä II 115), parth. wsn’d wegen, um ... willen; 
usw. (vgl. Bai, Dict 380b f, [dazu (Emm)Sk II126], 385a, Szem, 
Gs Nyberg II 343 und Anm. 127 = ScrMin 1953 und Anm. 
127). - Idg. *uek (s.u.), gr. exuv (diai. fexu>v), f. exouoa/ 
biäaoa freiwillig, heth. /yektsi/ (<ü-e-ik-zi>) wünscht, verlangt. 

Im Idg. wohl akrostatisches Wurzel-Präsens *uäc-ii (heth. /yektsi/; 
iir. geneuert *uacti)t dazu *yefc-pt-ih2 (— gr. £xÄooa) *uti-pt~jeh2-s 
(~ ved. usatU> jav. usat(i-); Hoffm bei Oett 100 Anm. 27 (mit Lit.), 433 
(heth. ueyakk-hhi 'fordern* ~ RV vaväkst\ wenn ererbt [vgl. auch die 
Lit. bei GiovStudio I 334 Anm. 890]); s. ferner Stru, GrammKat 499, 
H. C. Melchert, Gs Cowgill 198. Zu beachten die weitgehende Ein¬ 
schränkung von VAS auf den Präsensstamm (AiGr II 2,552) sowie 
der absolute Gebrauch von *yefc-pt° (J. L. Garcia Ramön, Auguralia 
i6iir.). 

Vgl. die Lit. in KEWA III 170; o. I 235, Chantraine 331a, Kluge- 
Seebold 780b, SzemLatW 84. - Zu iir. Text-Übereinstimmungen s.o. 
1 599 (usdn ... jujosa) und II 397 (ydthä vasanti... asat). 

Zu VA& wohl auch RV 2,31,6 smasi (für *ui°), s. AiGr I 60, I2 
Nachtr 38, Renou, EVP 4 (1958) 42; eine Sonderdeutung von smasi 

(Lit. in KEWA III 331) ist entbehrlich. 

vdsa-, s. vdsä-. 

vasa- f. Kuh (RV + [s.u.]); vasäjätd- n. eine Kuh-Art (AV), 
vasätvä- n. das Kuh-Sein (Kä[h, MS), vasätamä- f. am meisten 
Kuh (AV; AiGr II 2,602, 606). - Pä. vasä- f. Kuh, - Vielleicht 
ursprungsgleich mit lat. uacca *Kuh\ 

Lat. -cc- ist erklärbar (s. KEWA III 169, Schrijver, Refl 463). 
Ved. v° war die normale, gebärfähige Kuh, von der vehät- abzu¬ 
setzen (F. Sommer, MSS 11 [1957] 13 ff., s. ferner H. Falk, IIJ 24 [1982] 
175); Deutungen, die von der Komm.-Übersetzung 'unfruchtbare 
Kuh’ ausgehen, sind nicht fundiert (Lit. in KEWA, a.a.O. Anm. *). 

Ved. väsiia- bleibt eher fern, s.d. 
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väsat ein Opfermf (RV +); vasat-kärd- m. (AV +), väsat-krti- f. 
(RV) der Ausruf v°, vasat-kartär- der mit dem Ruf v° opfernde 
Priester (Br +), väsat-krta- mit v° geopfert (RV). - Vielleicht 
aus einer erstarrten Verb-Form erwachsen. 

Am ehesten zu VAH (s. Bur, Gs Henning 95 und Anm. 9, mit 
Lit.); vgl. KEWA III 170 (wo auch zu Anderem), Narten, Aor 240 
Anm. 725, G. E. Dunkel, MSS 46 (1985) 56 und 71 Anm. 52, Gs 
Cowgill 31. - S. noch vausat. 

väskiha-, s.u. baskäya- (bäskiha-), o. II 219. 

västi-, s. VA&. 

VAS1 bekleidet sein, als Kleid anhaben (RV [vaste, väsate u.a.] + 
[s. Narten, Aor 238, Fs Kuiper 10], Kaus vadhvam [AiGr I2 
Nachtr 98]; Part, väsäna- [RV +; sekundär RV 4,16,14 usänä 

4,22,2 usämänaJoachim 153, Goto 294 f.]), Perf. vävase, 

vävasäna- (RV; s. GeRV I 57, ad 13a, Joachim 153 Anm. 500, 
GiovStudio 137fT., 40 Anm. 69, mit Lit.); Aor. avasista (RV), 
wohl auch RV 1,26,1 väsisvä (Narten, Aor 238f., Joachim 
152f.); Kaus. väsäy0 jemanden bekleiden (RV +; Jamison, 
-äya- 133); väsana- n. Kleid (RV +), vasti-varna- Farbe des 
Kleides (TA; Sha 255f., KEWA III 175), västra- n. Gewand, 
Kleid (RV +), väsman- n. Gewand (RV 4,13,4; Wennerberg I 
187f.), väsas- n. Kleid, Gewand, Decke (RV +; Nowicki 116, 
mit Lit.), °västn- bekleidet (Kä{h +; o. I 339), prathama- 

väsyä- zuerst anzuziehen (AV); u.a. - Mi., dard., ni., pä. 
vasana- n. Kleidung, u.a. (Tu S. 667a, s.v. VAS'\ Tu 14801, 
TuAdd 11600). - Iir., aav. vaste, jav. wüte ist gekleidet, hat an, 
Part, varjhäna- (Kel, Verbe 91), jav. masiiö.varjha- dem Men¬ 
schen zur Kleidung dienend, vayhana- n. Kleidung, vastra- 

n. Kleid, Gewand, khot. västa 'clothes’, Sughni -wiin 'wearing 
a... dress*,u.a. (Morg, Shughni90a, Bai, Dict 385a). -Idg. *\jes 

(Präs. Med. *ues-toj, Kaus. *uoseje°)t heth. ü-e-es-ta hat an, 
ua-as-se-iz-zi bekleidet, zieht an, gr. elpou bin angezogen 
(3. Sg. eTU-eatai Herodot), eipaia Plur. Gewänder (äol. yEppara 
[=feppaia] Hes.), lat. uestis Gewand, got. and-wasjan (°side- 

dun) ausziehen; usw. 
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S. die Lit. in KEWA III 176; Eich, MSS 27 (1970) 6fT., Oett 304 
und Anm. 95, 306 und Anm. 98, E. Tichy, Spr 26 (1980) 15, Kli, 
AltarmVerbum 248, Lehmann 395b, GiovStudio 137ff, — Von 'h^es 

(— *h\ey) geht Kur, Et 31 wegen RV + adhiväsd- 'Obergewand* 
(SB auch adhi°) aus. 

Vgl. iir. Textfiguren wie RV 6,29,3 vdsäno ätkam ~ Nirang 92 
varjhai[n\ti ... at.käs0 (Bthl, Wb. 1394, Waag 92); ved. vdsträ kar 

~ Yt 17,14 vastrasca kssa (B. Schlerath, Or [N.S.l 59 [1990] 254); ved. 
vdsträni... pesanäni vdsäna- — jav. vaste varjhandm °paes° (o. II169); 
ved. vdsträ... vdsäna- — jav. vasträ vah (dazu Schlerath, a.a.0.251 ff). 

Über Fortsetzer von VAS 'anziehen, bedecken, umhüllen* s. Kölv 
12, I7fT.; a.a.O. 20 Nachweis von Sü °osa- 'Hülle* (< vas-a-). - Irrig 
ist o. II 193 der Verweis vonpröstha- au/VAS\s. vielmehr VAS*. - 
Vgl. ferner u. II 534. 

Schwerlich *yasana- „*UmkleidungK im 1AV (trotz KammArier 
208 und Anm. 607); s.u. II 536, s.v. VAH 

VAS1 leuchten, aufleuchten, hell werden (RV [iucchdsi, ucchänti, 
ucchdnth u.a.] +), Perf. uväsa, üsä, ww(RV +); Aor. ävas (RV 
[AV vy-avät, MS °avät\, AiGr I 179, 335, Narten, Aor 237f. 
und Anm. 720), avasran (RV 4,2,19), Konj. vi-vasas (RV 7,8,3; 
Goto 295), Fut. vatsya0 (MS, Br; AiGr I 178,12 Nachtr 96); 
ustä- hell geworden, aufgeleuchtet (RV [a-vy-usta-] +), vdstave 

um aufzuleuchten (RV 1,48,2); Kaus. väsay° aufleuchten 
lassen (RV +; Jamison, -dya- 175); vy-üs- f. das Hellwerden 
(RV +), vy-üs ti- f. Aufleuchten, Tagesanbruch (RV +), vastdr- 
m. Erheller (RV 3,49,4; auch dosä°7 o. I 750), vdstu- f. Hell¬ 
werden, Tagen (RV +; vgl. KEWA III 176); u.a. (s. auch 
unten). - Mi., nu., dard., ni., s. Tu S. 667a, s.v. VAS3 (~ 
vasanta-). - Iir.Jav. usaiti-f. die aufleuchtende (°tlm usarjhdm 

Yt 14,20 ~ RV [1,71,1 usw.] ucchdntim usasam\ vii-usq aufzu¬ 
leuchten (Kel, Verbe 157, 322; s. auch Hinz, NÜ 272), khot. 
byüs’lbyüsta-, ehr, sogd. wyws- rto dawn* (Gersh, Gramm 34, 
Emm, SGS 105, Bai, Dict 310a). - Idg. %ues 'aufleuchten’; 
vgl. *h2eus-ös- ~ *h2us-s-' 'Morgenröte’ (usaj-), *h2ues-r/n- 

*helle Zeit’ (vasar-, vasanta-). S, die Lit. o. I 236; Antt- 
Schweb 119, Bee, IIJ 14 (1972) 72, GiovStudio I 1111T. 

Vgl. vivdsvant-. 



VAS3 wohnen, weilen, übernachten (RV [vasati, ävasaty vdsant- 

u.a.] +; Med. [Entgleisung] AVP °vasate u.a., Goto 295), Perf. 
väsäm cakre (jungved.; über RV/AV-Formen s. P. Di Giovine, 
Gs Cardona 30ff., mit Lit.); Aor. avätsih u.a. (AV +; Narten, 
Aor 239f.), Fut. vatsyd0 (Käth +; s. AiGr I 178,12 Nachtr 96); 
usita- verweilt habend (Br +), usitva wohnend (TS +; s. 
AiGr II 2,570, 659f., 666); Kaus. väsdy° verweilen lassen, 
warten lassen (RV +; Jamison, -dya-118); vds- Wohnung (RV 
5,2,6 °säm GenPl; Schi, Wn 43), vasati- f. Aufenthalt, Nest, 
Übernachtung (RV +; Liebert 53 f., 102), ä-vasatha- m. Wohn- 
platz (AV +), väsman- n. Nest (RV 2,31,1; Renou, EVP 4 
[1958] 41, Wennerberg I 188), väsa- m. Wohnung (RV +); s. 
*°us-tha- in prost ha- 'Nachtlager* pray VAS3, o. II193 [dort 
Verweis auf PAS* zu korrigieren]). - Mi., nu., dard., ni., pä. 
vasati halt sich auf, wohnt, kati was- übernachten, nep. basnu 

bleiben, bewohnen, usw. (Tu S. 667a, s.v. VAS2; TuAdd 
1432,2242,11435,11591,11601a). - lir.Jav. vatjhaiti verweilt, 
ap. ä-vahana- n. Ortschaft (zu Weiterem s. Bai, Dict 95b 
[doch vgl. Emm(Sk) II37], Abaev IV 59). - Idg. *h2ues- (s.u.), 
heth. /hyes-/ leben, am Leben sein, überleben (<bu-i§-zi> 
usw.), toch. B was- sich aufhalten, weilen, gr. «Eoa verbrachte 
(die Nacht, vuxtcc), arm. go- existieren, vorhanden sein, got. 
wisan sein, bleiben, air.fo(a)id verbringt die Nacht. 

S. die Lit. in KEWA III 172, Lehmann 405bf., KJuge-Seebold 
788b, Puhvel III 341; zum Anlaut */jr (über västu- s. bes.) vgl. Pet, 
Lar36f., Kli, Altann Verbum 260 und Anm. 1, C. R. Barton, LarTheor 
54f. und Anm. 31, LambAdj 817f. und Anm. 10. 

Wohl nicht hierher üsa-, s.o. 1235. - IAV *uas ist nicht zu sichern, 
vgl. KEWA III 172. 

Mehrfach überschneiden sich Formen von VASl'\ z.T. in beab¬ 
sichtigter bzw. sekundärer Homonymie (vgl. J. Gonda, AcOr 14 
[1936] 176 = SelStud III 15 f.). - Die Annahme weiterer VAS-Ver- 
balsippen bleibt problematisch. So mag K/4£(4) 'weiden’für svasara- 

voraussetzbar sein (kaum auch in RV 7,1,19 dur~vasas-y s. die Lit. 
in KEWA III 565 [anders GeRV II 181, Renou, EVP 13 (1964) 53, 
139]), kommt jedoch schwerlich als Verbum vor (KEWA III 171 
gegen RV 8,4,8 änu ... vävase als 'hat aufgefressen*; s. die Lit. bei 
GiovStudio I 40 Anm. 69); VAS(5) 'spalten, schneiden*, in verein¬ 
zelten Formen wie Br + pari-väsay° 'ringsum anschneiden* gesucht 
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(~ idg. *ues Stechen’, WP I 308f., Pok 1172), erklärt sich wohl aus 
technischen Spezialverwendungen von VAS3 (mit Praverbien; KEWA 
III 171, anders OldNot II 242, Gonda, a.a.O. 176 = 16; s.u. II 548); 
VAS(6) 'zielen, hinstreben' (Grassm 1233) wurde für Formen ange¬ 
setzt, die zu VAS1 zu stellen sind (bzw. für RV 8,4,8 änu ... vävase, 

s.o. zu „VAS[4]a; KEWA III 171). 

vas (enklit.), AkkGenDatPl, 'euch, euer’ (RV +; s.u.). - Mi., 
nu., dard., pä. vo euch, euer (s.u.), waigali wi ihr, u.a. (Tu 
11183, mit Lit.). - Iir., aav. vi, jav. vo GenDatPl, khot. -w von 
euch (*va/t, Bai, Dict 35b). - Idg. *uos (s.u.); vgl. *us-(s)me 

in iir. *usmä- u.a. (yusmd-), o. II 415, 

Nach Ausweis des Aav. (va AkkPl) war im Iir. noch *väs (AkkPl) 
Yon (GenDatPl) verschieden (wie bei *näs : *nas der 1. Person, 
o. II 30, mit Lit.); mit *vds vgl. lat. uös 'ihr’, aksl. wu-ä GenPl, mit 
*vas lat. uos-ter usw. - Aia. vas hat nicht nur den AkkPl *väs in 
sich aufgenommen, sondern kommt möglicherweise als NomPl 
(ferner in weiteren Verwendungen) vor (s. AiGr I, IG 63, III 477 f. 
[auch zum Pä.], KEWA III 179 Anm. * [mit Lit.], HinMi 159f.). Vgl. 
die Lit. in KEWA IU 179 f., Schmidt, Pers 212fL, Schrijver, Refl 122, 
s. väm. 

vasatts. VAS*. 

vasantä- m. Frühling (RV +), vasäntä im Frühling (Kä[h +; 
vgl. HofTm bei Sha 334f., mit Lit.). - Mi., nu., dard., singh., pä. 
vasanta-y a§kun wosünt u.a. Frühling (Tu 11439fr, TuAdd 
11439). - Zu VAS2; s. vasar 

Vgl. kelt. Bildungen wie altkymr. guiannuin 'im Frühling' (*yespt- 

ejno-) u.a.; AiGr II 2,210f., Pok 1174 (mit Lit.). 

vasar- wohl 'in der Morgenfrühe’, nur in RV 1,122,3 vasarhä; 
obwohl dieses Hapax noch anders deutbar ist (s. KEWA III 
172f. und Anm. *, mit Lit.; vgl. jedoch Renou, EVP 4 [1958] 
26), wird *vasar- 'Morgen* auch durch RV + väsard- 'mor¬ 
gendlich leuchtend* und durch *vasr-i (ba°) o. II 219f.), wenn 
'am Morgen’, vorausgesetzt. - Mi., nu. (?), dard. (?), pä. vä- 

m. Tag, u.a. (Tu 9812, 11442, 11602, TuAdd 11442). - 
Iir., jav. vayri im Frühling, ap. °vähara- (in 6üra° Name eines 
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Frühlingsmonats), mp, wahär, np. bahar Frühling, pasto 
woray dss. (*uäh[a]rt°> Skj, CompLI 399), zäzä wsflrfo) 'spring 
(time)1 (-s- [!]; F. Vahman - G. S. Asatrian, Fs Yarshater 
274). - Idg. *h2ues-r- (s.u.), gr. eap n. Frühling (feap, Frisk 
I 433; < 'h&esr mit *h2 -*■ 0 wegen V’» Pet, Lar 61 Anm. 30 
und die Lit. o. I 243), arm. garown Frühling (Pet, a.a.O.), lat. 
uery an. vär Frühling, lit. väsara, vasarä Sommer, u.a.; zu 
VAS\ 

Idg. *h2yes-r- ist auf ein Helerokliton *h2yes-r-/-n- (~ aksl. vesna 
Frühling) zu beziehen; vgl. das „für Jahreszeitennamen typische, auf 
dem -n- des Heteroklitons aufbauende -«/-Suffix- in vasantä- 
(KEWA III 172). S. die Lit. in KEWA, a.a.O., Fraenkel 1206b, 
Karutis II 494; Pet, Lar 34 (~ anders usar-/usr-, o. I 236), I. Hajnal, 
HS 105 (1992) 59 Anm. 6,7. 

vasä- f. Fett, zerlassenes Fett, Schmalz (VS + [TS vom-]; auch 
vas°, s. AiGr II 2,241), kl. vasä- f. Gehirn; davon nicht zu 
trennen AV + väsa- n. zerlassenes Fett (s.u.). - Mi., ni., 
pä. vasä- f. Fett, ks. was Mark, Gehirn, sindhi waha f. Fett, 
usw. (Tu 11443 [mit Verweis]; TuAdd 11443). - Nach Aus- 
weis von ks. was ist wohl die Form mit -s- primär; Tu, a.a.O., 
Bur, Krat 15 (1970(72]) 54. 

Man verbindet *vas° mit jav. varjhutät- f. Blut, vohuna°% vohuni- f. 
Blut, khot. hünä, mp. xön, np. xün Blut, usw. (Bai, Dict 491a), wozu 
Außer-Iir. wie ae. wös 'Feuchtigkeit, Saft’ gehören soll (Lit. in 
KEWA III169); Tu, a.a.O. scheint (?) an jav. varjhä- (F 39; 'Rücken', 
Kli, Farhang 66?) zu denken. - Die Vorschläge für Anschlüsse an 
primäres *vas° sind jedenfalls noch unglaubwürdiger (s. die Lit. in 
KEWA, a.a.O.). 

väsu- Adj. (f. vdsvi-) gut, herrlich, trefflich, Bezeichnung der 
Götter (RV +), väsu- n. Gut, Habe, Reichtum, Besitz (RV +), 
purüväsu- mit vielem Gut (RV +), visvcivasu- alles Gut besit¬ 
zend (RV +; u.a,, HoffmA 598 Anm. 13); vdsyas- (RV +), 
väsiyas- (TS +) besser, reicher, väsistha- (RV +) best, herr- 
lichst. - Mi., nu., dard., ni., pä. vasu- n. Gut (Tu 11444-11446; 
TuAdd 8276a). - lir., aav. jav. vohu-, vaghauu° f. var/hi-, 
GenSg vaqhuuiä (< *uasui-/*uasujäs> HofTm-Narten 52, mit 
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Lit.) gut, trefflich, aav. vispä.vohu- alles Gut einschließend 
(= ved. visväv°)y jav. asäuuarjhu- m. N. pr., u.a. (Mh, AirN 1/ 
24, 62, 78 f.), aav. vaxiiahvahiiahjav, varjhahvaijhah- 

besser, aav, jav. vahista- best, ap. vaw0, 'gut, Gutes1, 
vahyaz0 'besser5 in Eigennamen (Mh, AirN 11/18,28,30), mp. 
weh, np. bih besser; u.a. (Nyb, ManP II 208a; Bai, Dict 392a, 
s. [EmmJSk II 134). - Idg. *h\uesu~ (~ ved. *puru-Hv°y *visvä- 

Hv°y jav. *asa-Hu° usw.), gr. cdcuv der Güter, luw. palä. uasu- 

gut, air. *feb (DatSg/Id) Vortrefflichkeit, u.a. 

S. die Lit. in KEWA III 173, Mh, LI 125; Watk, Gs Kronasser 
261, Rasmussen, Morphophon 255, LambAdj 782ff. Vgl. auch J. 
Puhvel, KZ 94 (1980) 69f. 

Mit su1 (idg. *hisü-) besteht kein etymologischer Zusammen¬ 
hang; vielleicht waren und ^h{uesu- auch semantisch ver¬ 
schieden, stand also adjektivisches 'gut* einem primären Sub¬ 
stantiv *h{uesu- rGut, Besitz* gegenüber. Schon in der Vorstufe 
der Einzelsprachen muß es zu Vermengungen gekommen sein (iir. 
*Huasu° 'gut-1 wie su°y gr. eü- usw.); s. KEWA III 173 f., mit Lit. 

Kombinationen idg. Alters sind ved. dätar- mit vdsu-, jav. dätäram 

vohunqm, hom. öwrijpE«; cduv u.a. (o. I 715); ved. vasu-sravas- 

'Güter als Ruhm habend* (Schm, Di 85 [§ 143]), aav. vaghäu 

srauuahl (Schm, a.a.O. [§ 144], HumbElfSkj, Gä II 57, Kel-Pir III 
53), elam.-ap. *vau-^avah- (Hinz, Nü 250), „illyr.tt Ves-cleves- N. 
pr. (Schm, a.a.O. 82f. und Anm. 504, KEWA III 174, 792). - Iir. 
Textfiguren betrefTen ved. dtithi- vdsu- (o. I 58), ved. vdsüni dhäray0 
(o. I 779), ved. vdsu-rocis- m. N. pr. ~ jav. vohu-raocah-, elam.- 
iran. *vahu-raucah-, np. behröz N. pr. (Mh, AirN 1/99, mit Lit.), AV 
srestham... väsistham ~ aav. vahistam... sraestem (S. Zimmer, OLZ 
85 [1990(91)] 590 Anm. [27]), ved. visvävasu- ($.o.), vdsu visvam 

~~ aav. vispäcä vohu u.a. (Zimmer, a.a.O.); zu Weiterem s. KEWA 
III 174, 792. 

vdsu- 'Reichtum, gute Sache’ wohl auch in RV 9,93,3 (s. GeRV III 
90, Renou, EVP 9 (1961) 103); nicht zu VAS1 (vgl. AiGr II 2,474). - 
Ein altes Kompositum aus vdsyas- 'Besseres* und dsti- 'Erreichung* 
(o. II 27) liegt in vdsyasii- (YV) vor, s. AiGr IJ Nachtr 162, mit Lit. 

Über die Annahme von *uasu- 'Reichtum* im IAV s. die Lit. in 
KEWA III 174 und bei Mh, Mythos 74. 

vasti- m. Blase, Harnblase (AV +)> vasti-bilä- n, BlasenöfTnung 
(AV)* väsieya- (f. °yi~) in der Blase befindlich (AV +). - Mi., 
ni., pä. vatthi- Blase, u.a. (Tu 11447). - Nicht klar. 
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Vergleich mit lat. ue(n)sica f. 'Blase, Harnblase* liegt nahe (s. 
auch vanislhü-, o. 11 502?); eine überzeugende lautliche Rechtferti¬ 
gung für diese Gleichung liegt jedoch nicht vor (Lit. und Referat 
in KEWAIII 175,792). - Könnte *vasi- (< *upsi-t lat. uensi0) sekun¬ 
där das -r/'-Suffix von Körperteilnamen (wie prsti- Rippe, musjf- 

Faust, süpti- Schulter) angenommen haben? 

vastivarna-y s. VAS1. - vdstus. VAS2. - västra-, s. VAS\ 

vas/id- n. Kaufpreis, Kaufangebot (RV [4,24,9] +)» vasnaydnt- 

feilschend, Lösegeld fordernd (RV 6,47,21), vasnya-zum Ver¬ 
kauf stehend (RV 10,34,3). - Iir., vgl. mp. \vahägy np. bohä 

Handel, mp. wäzäry np. bäzär Markt (*vahä-cär°y ~ RV 4,24,9 
vasnäm acaral\ khot. bahoysana- Markt, man. sogd. xw'qr 

Kaufmann, oss. wcejlwcejce Verkauf, u.a. (s. Szem, KZ 93 
[1979] 120f. = ScrMin 2269f., Walk, MSS 33 [1975] 105, Bai, 
Dict 274b, Abaev IV 67; vgl. auch Kli, SII 1 [1975] 72f.). - Idg. 
*uEs-no- (s.u.), vgl. arm. gin, gr. djvog n. Kaufpreis, lat. uenum 

dare zum Verkauf geben; zu *ues, das nach unserem bisheri¬ 
gen Wissen nur im Heth. (uäs-hh' verkaufen, kaufen, 3. Sg. 
ua-a-si u.a.) verbal bewahrt ist. 

Oett 429f.; s. die Lit. bei Frisk II 1149f. - Neben *uEs-no- (-£- = 
-e- oder -o-) wohl *uesno- (> arm. gin), *usno- (in heth. us-ni-is-ki- 
nu-un ich verkaufte jeweils, s. Oett 355, Walk, Fs Haugen 558 Anm. 
17); dieses ablautende Nomen ist vielleicht -/^-Erweiterung eines 
Wurzelnomens (nach anderen Reflex eines -r-A/j-Stammes), Watk, 
a.a.O. (s. auch MSS 33 [1975] 108 Anm. 5,9, P. Chantraine, Fs Bon¬ 
fante 152). - Auf idg. (früh-iir.?) *uoso- (~ iran. *vaha°) beruhen 
finn.-ugr. Wörter wie finn. osta- 'kaufen* usw. (Lit. bei Joki 298f.; 
R6dei, Sprachk 48f., UEW 585); s. Katz, Habilschr 285f. 

väsman-y s, VAS1*. - väsyasti-, s.u. vdsu-, o. II 534. 

VAH fahren, Wagen lenken, Wagen ziehen, herbeifuhren, beför¬ 
dern, bringen (RV [vdhati] +), Perf. uvähay ühur u.a. (RV -f); 
Aor. väksity väksur u.a. (AV +), vodham, vodhäm, uhita, 
ühäna- (RV), Konj. vaksat (RV +), -Ji-Imp. vaksi (RV +), dazu 
jünger vaksva (VS +), u.a. (Narten, Aor 240f., Joachim 153, 
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Goto 65); Fut. vaksy0 (AV +); üdha- fortgefiihrt (RV +), 
vödhum, vödhave zu fahren, zu bringen (RV); Pass, uhyäte 

(RV +); °väh- ziehend (RV +; o. I 69), väha- m, Schulter¬ 
stück des Joch(tier)es (AV +; SBK vähas-> Nowicki 115), 
vählyas- besser fahrend (RV +), vähistha- am besten fah¬ 
rend (RV +; RV auch vahistha-, vgl. AiGr II 2,456), vährti- 
fahrend, Wagen ziehend, m. Zugtier (RV +; s. KE WA III178 
Anm. *, mit Lit.), vahyd- eine Liege, die auf der Reise 
von Zugtieren gefahren werden konnte (RV [vahye-sayd~]t 

AV; Hoflm, SII 13/14 [1987] 129 = HofTmA 858), vävahi- 

schnetl fahrend (RV 9,9,6), vähd- m. Zugtier (RV +), vahana- 

n. Zugtier, Gespann, Wagen (AitB +), °vähana- Führend, 
befördernd (RV [6,75,8] + ratha-vahana- n. ein Fahrzeug zur 
Beförderung des Streitwagens [s. MKII205, GeRV II177, ad 
8, SparreboomChar 29, RauVedA 26f.], RV 2,37,5 nr-vahana- 

Männer befördernd, u.a.), vahas- n. Darbringung (RV +; 
Nowicki 117f.,mit Lit.), vödhar- fahrend, m. Zugpferd (RV+); 
u.a. (s. auch unten). - LAV: vielleicht prä-indoar. *uäzhanasja 

GenSg in ua-sa-an-na-sa-ia *der Rennbahn, des Stadions’ 
(Kikkuli-Traktat; M*des Fahr-Ortes“, möglicherweise „*der 
Wagen-Unterlage", ~ ved. [ratha-]vahana-)\ s. Referat und 
Lit. bei KammArier 207f. - Mi., dard., ni., pä. vahati fuhrt, 
befördert, usw. (Tu S. 668a, s.v. VAH\ TuAdd 7397, 11452f, 
11463F, 11612). - Iir., aav. vaziiamna- zu heiraten, zum Hoch¬ 
zeitsfest zu fuhren (Y 53,5; Kel-Pir II300, HumbElfSkj, Gä II 
242; s.u.), vazdräng AkkPl ‘conveyors’ (Y 46,4; HumbElfSkj, 
a.a.O. 178), frauuazah- rasch fahrend (Y 38,3; s. Narten, 
YH 217 Anm. 74), jav. vazanti sie ziehen, vazant- fahrend, 
usw. (Kel, Verbe 104,368), vastar- m. Zugtier, asa-uuäzah- das 
Ria fördernd (s. Schlerath II 157a), vazö.rada- im Wagen 
fahrend, elam.-ap. *ra6a-vada- m. N. pr. (~ jav. vazö.r°\ 

KEWA III 178 Anm. ***, Hinz, NÜ 201), khot. bays- sich 
schnell bewegen, mp. np. wazldan sich bewegen, wehen, 
chwaresm. wz- schwimmen, fliegen, schweben, oss. wcez! 

wcezce Gewicht, Last, usw. (Emm, SGS 93, Bai, Dict 270a, 
Samadi 225, Abaev IV 101 f.). - Idg. *uegh (s.u.), gr. pamphyl. 
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f£XeTO> soll bringen» oxo<; m. Wagen, lat, uehö/uexi fahre, 
bringe, ahd. wegan sich bewegen, wagan Wagen, lit. vezü fahre, 
befördere, aksl. vezg fahre, vozb Wagen, usw. 

Lit. in KEWA 111 179; Fraenkel 1236b, Frisk II 458, Lehmann 
154b, 387a. - Idg. *uegH (Präs. *uegh-e-; redupl. themat. Präs. *ue- 

ugh-e- [~ UH, o. I 246; Goto 296f.]; Aor. *e-uegh-s-ty s. N. Oettinger, 
IdgPferd 70 und Anm. 16) war primär wohl das „auf dem Boden 
Dahinbewegen“, wozu nominal „Balken, der zur Bewegung von 
Lasten verwendet wird“ (~ gr. ox^euc 'Hebel’) „Jochschleife — 
Wagen“, wonach voreinzelsprachlich „zu Wagen fahren“ (s. W. 
Putschke,Fs Weijnen338fF.,S. Schumacher bei Rix, Modussyst 15,25 
Anm. 19, Goto 297, W. Meid, IdgPferd 63 Anm. 44). 

Als Intensivbildungen gehören zu VAH RV 1,120,11 ühyate, 4,56,6 
ühyathe; HofTm, MSS 41 (1982) 69f, == HoffmA 775f. - Fraglich 
ist Zugehörigkeit von ogha- (o. I 277); hierher vaksani-, wenn 'füh¬ 
rend’ (o. II487). - Keine ererbte Bildung (mit lat. uehiculum; zuletzt 
Vine, Studies 122, Meid, a.a.O. 63) liegt in kl. Lex. vahitra- n. 'Schiff, 
Fahrzeug’ vor (KEWA III 179, Oettinger, a.a.O. 69 Anm. 12). 

Ved. VAH 'heimfuhren, heiraten’, vahatti- m. 'Brautzug’ sind wohl 
auf VAH 'führen, befördern’ beziehbar (~ aav. vaziiamna-)\ anders 
Szem, Var 77, 202f. (s.o. II 498). - Vgl. väsat. 

Bezug auf VAH, idg. hat wohl die finn.-ugr. Sippe von 
finn. vie- 'bringen, fuhren, leiten, befördern’ usw.; s. Joki 345, R6dei, 
Sprachk 48, UEW 573, Katz, Habilschr 317 (friihurar.), Kortl, MSS 50 
(1989) 82. 

VÄl wehen (RV [väti] 4-), Perf. vavau (Br +); Aor. aväsit (Br; 
Narten, Aor 241); väta- geweht (Sü), upa-väta- angeweht 
(Br); upa-vä- f. das Anwehen (AV), pra-vä- f. das Vorwärts¬ 
wehen (AV +), väta- m. Wind (s.u.); zu väyü- s. bes. - Mi., 
nu., dard., ni., pä. väsi du wehst, verbreitest Duft, usw. (Tu S. 
669a, s.v. VÄ\ TuAdd 13018; Geiger, Pä 118). - Iir., jav. väiti 

weht (s. Kel, Verbe 89 und Anm. 4), vgl. buddh. sogd. >v s-, 

chwaresm. w’s- wehen (Samadi 210, mit Lit.). - Idg. */i2we/i1 
‘wehen’ (Präs, 'hjueh^ti), gr. arjoi weht, vgl. ahd. wäen, aksl. 
vejati wehen; Weiteres s.v. väta- (idg. *hiueh\l*hyuhx + -nt0), 

s.u. II 542. 

In älterer Fachlit. nicht deutlich von VA2 getrennt (s. Joachim 
154). - Hierher üsmän- (o. I 246), wenn *h2uhrs-? 
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VÄ2 dahinschwinden, ermatten, verlöschen (RV [vayati] +); 
ud-väta- erloschen (Br), abhi-väta- siech (SrSü); Kaus (nir) 
väpay0 auslöschen (RV +; Jamison, -äya- 145); nir-väna- er¬ 
loschen, beruhigt, n. Erlöschen, Erlösung, ‘Nirväna’ (ep. +); 
dazu ünä-y o. I 241. - Mi., ni., pä. nibbäna- n. ‘Nirväoa’, 
parinibbäpeti läßt völlig erlöschen, nep. nimnu ausgelöscht 
werden, usw, (Tu 2081, 7398f., 7840; J. Sakamoto-Goto, Fs 
Deleu 275 f., 300 Anm. 15). - Iir., jav. fräuuaiiöit möge erlö¬ 
schen (Hoffm, MSS 20 [1967] 26 = HoffmA 466; doch s. 
Kel, Verbe 138). - Idg. *ueh2, vgl. lat. uänus leer, eitel, u.a. 

S. die Lit. o. I 241; Schrijver, Refl 308; s. auch J. Reinhart, MSS 
49 (1988) 98 Anm. 9. - Von VÄ1 zu trennen (s.d.); doch gibt es 
formale Überschneidungen (auch mit volksetymologischen Umdeu¬ 
tungen) zwischen den beiden Wortsippen (Hoffm, a.a.O., KEWA 
III 190). 

[VÄ* ‘weben’: eine Pseudowurzel, die durch Umdeutung einzel¬ 
ner Formen der AnU-Sippe O/Ulv-aya0 ‘weben’ entstanden 
ist (o. 1276, mit Lit.); mit möglichen idg. Wurzelerweiterun¬ 
gen von *h2eu ‘weben’ durch *-eH- besteht kein Erbzusam¬ 
menhang (s.o., a.a.O.)]. 

vä (enklit. Partikel) oder (RV +; DelbrSynt 475 f., Schrapel, iva 

25ff., Klein, DiscGrammar 2, 139ff). - Mi., singh., sindhl, 
pä. vä oder, u.a. (Tu 11466, mit Verweisen). - Iir., aav. jav. vä 

oder (jav. na-uua = ved. nä vä, o. II 1), ap. -vä oder; s. khot. 
oy au oder, u.a. (Bthl, Wb. 1310, Bai, Dict 46a). - Idg. *ite 

(s.u.) ~ *uet gr. fje, fj oder (*Tj-fe, Frisk I 619), lat. -ue oder, 
neue, neu oder nicht (o. II 1); s. die Lit. in KEWA III 180. 

Iir. *uä < idg. *yö (~ *ue, vgl. gr. Öö : -öe, Frisk I 354, 428f.) 
nach Wack, Beitr 19 Anm. 1 = KS 1088 Anm. I. 

vägarä- f. Strick, Fallstrick (JB; H. Oertel, KZ 69 [1951] 30 = 
KS 556, AiGr I2 Nachtr 14), vägurä- f. dss. (Mn, ep. +). - 
Mi., ni., pä. vägurä- f, pkt. vaggurä- f. Fangnetz (*väggz/rä-, Tu 
11469.2), u.a. (Tu 11469f.). - Nicht sicher gedeutet. 
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Zu idg. *ueg in air.figim 'webe, flechte’ gestellt; s. AiGr II 2,487 
und die Lit. in KEWA III 181. Die Bedeutung und die dehnstufige 
Wurzelform von ae. wöcig 'Schlinge, Fallstrick’ begünstigen den 
Anschluß von väg° an diese Sippe. 

vägvin- Adj. beredt (AV); daraus durch Dissimilation vägmin- 

dss. (Br +; AiGr II 2,776). - Wie väg-vant- 'mit der Rede 
verbunden’ (AitB) aus *väk-v° (~ vac-); AiGr I 117. 

Vgl. vagnü- (doch s.o. II 488, mit Lit ). 

väghät- m. Sänger, Priester (RV [NomSg DatSg °äte, GenPI 
°atäm u.aj). - lir.? Die Annahme von jav. ^vayann- Test, 
Opferfest’ und *vägard- 'Opferer* in Eigennamen ist ganz frag- 
würdig (Mh, AirN 1/73, 93, mit Lit.). - Die alte Zusammen* 
Stellung von v° mit lat. uoueö 'gelobe feierlich’ (*yogv\ vgl. 
umbr. vufru 'geweiht, gelobt* u.a.) bleibt zu erwägen. 

S. die Lit. in KEWA III181, AnttSchweb 128f., Kli, Altarm Verbum 
275; v* und prä-ital. *uogl‘h wurden des weiteren mit OH, gr. cüx- 
verbunden (o. I 283), etwa als idg. uoguh ~ *hteug*\ s. Schrijver, 
Refl 76, 450 (anders Meiser, Lautg 78 Anm. 1, Rasmussen, Mor- 
phophon 219). 

vac- f. Rede, Spruch, Ruf, Stimme, Lied, Getön (RV [NomSg 
väk, AkkSg väc-amy GenSg väc-äs u.a.] +), kl. väc-ä- f. Rede, 
Wort (s. Mi. usw.; vgl. die Lit. in KEWA III180, Renou, EVP 
15 [1966] 168); vägvin- (°min-) beredt (s. bes.), väcäla-, väcäta- 

geschwätzig (Päo [5,2,125] +; AiGr II 2,268,288f., KEWA IH 
182); a-väk-kä- sprachlos (§B). - Mi., ni., pä. väcä- f. Rede, pkt. 
väyädaväyäla- geschwätzig, bg. abäk sprachlos (~ a-väk-kä-? 
TuAdd 882a), usw. (Tu 11472fr.; s. auch TuAdd 7397a). - lir., 
aav. växs m. NomSg, väüm AkkSg, vacö GenSg (wenn in 
Y 31,20) Stimme, jav. växs, väcim, InstrSg vaca, GenPI vacqm 

u.a. (Kel, NR 269ff.), man. sogd, w’xs Wort, Rede, mp. wäz 

Wort, Rede, mp. np. äwäz Stimme, Laut, u.a. (Bthl, Wb. 1335, 
Gersh, Gramm 141, Bai, Dict 195a). - Idg. *uoky- (s.u.), vgl. 
gr. Ort- f. (öiu-a, OTt-og, 6n-\) Stimme, Laut, Wort, lat. uöx, 

uöc-is f. Laut, Stimme, Wort, Rede; zu *\ieky = VA C, o. II 
490. 
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Altes Wurzelnomen mit paradigmatischem Ablaut, *uök¥-/*uoki‘- 
(av. väc-/vac-)\ im Indoar, (und im Lat.) ist die Dehnstufe durch¬ 
gerührt (AiGr HI 228, KEWA III 180; s. Kur, AkzAbl 261). 

Iir. Textfiguren: in ved. väc- isirä- u.a. (o. I 199); ved. rtviya- mit 
väc- (o. I 257); ved. väcam mänasä bhar (o. II 247, 308; F. Bader, Le 
narcisse, les cigales et les sir&nes ou tes difTiculi6s de la communi- 
cation [Pisa 1993] 65, Fs Kerlou6gan 27). 

väcaknavis. VAC, o. II 491. 

väcas- (su° u.a.), s.u. väcas 

vqja- m. Wettkampf, Entscheidungskampf, Sieg; Siegespreis, 
Kampfpreis, Gewinn, Lohn, Ehrengabe (RV +), vqja-raina- 

in Siegespreisen bestehenden Reichtum habend [~ erwir¬ 
kend] (RV; Schi, Fs Risch 395), väja-säni- Siegespreis gewin¬ 
nend (RV +), °sa- dss. (RV +; AiGr II 2,32), väja-säti- f. 
Erlangung von Siegespreisen (RV +); väjavant- in Sieges¬ 
preisen bestehend (RV +), vqjin- kraftvoll, m. Held, Streit¬ 
roß (RV +), väjina- n. Siegeskraft (RV +; s. Renou, EVP 12 
[1964] 123); Denominativum väjäya°, väjayä0 um den Sieges¬ 
preis kämpfen (RV [+], Jamison, -äya- 51; über väjäy0 'kräfti¬ 
gen’ s.u.). - IAV: Eine Vorstufe von ved. *säti-väja- ‘Kampf¬ 
preis gewinnend’ (~ ved. väja-säni-/-sä-y väja-säti- u.a.) wohl 
im Mittani-Namen sat-ti-ü-a(z)-za ([negatives] Referat bei 
KammArier 83; Mh, Mythos 25 = AKS 62; anders M. A. 
Mehendale, IIJ 24 [1982] 295f. Zu <KUR> = sat s. die Lit. 
bei Mh, Spr 27 [1981] 187f. Anm. 6). - Pä. väjin-y pkt. väji- 
Roß. - Iir., wenn aav. väza- ‘gift of „hospitality“’ (NomDu 
°zäy Y 51,12; HumbEIfSkj, Gä II 229), aav. jav. väzista- ‘most 
well-provided’ (mit asti-y vgl. RV 8,74,1 ätithim väjayäntah, 
HumbEIfSkj, a.a.O. 76 [anders Kel-Pir III 76]); s. auch u. - 
Neben vqja- (av. väz°7) und seinen nominalen {väj-in- etc.) 
sowie verbalen Ableitungen (väja-y°) steht ein Verbum *VAJy 

väjdyati 'kräftigt, belebt, treibt an, regt an’ (RV +; TS + upa- 

väjay0 ‘[Feuer] anfachen’) [s. auch u.]; dieses gehört zu lat. 
uegere 'erregen, beleben’, ahd. wahhen ‘wachen’, as. wekkian 
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'wecken* u.a., idg. *h2ueg (Jamison, -äya- 89, GiovStadio I 
200f., mit Lit.; s. auch o. II 492). - Ved. väja- und *VAJ sind 
synchron voneinander zu trennen; etymologisch gehören sie 
gewiß zusammen (v° 'Kampf, Siegeskraft, Sieg, Siegespreis' ~ 
+VAJ\x&ftig sein' [s. B, Schlerath, Oriens 8 (1955) 320, Gonda, 
Ol 186, Narten, YH 158, Lubotsky, System 73]). 

Vgl. ferner pä. väja- stärkender Trank, Soma, pkt. väya- Ghee, 
prasun waz gesund, lebendig (Morg, NTS 15 [19491 278, Tu 11477); 
jav. ätrv.vazana- m. Feuerwedel (~ ved. üpa-väjay0, lat. [Ennius] 
Uolcanum uentus uegebat; s. andererseits aav. jav. ätar- mit väzista- 
[Narten, a.a.O. 157f., 158 Anm. 86, HumbElfSkj, Gä II 76], ferner 
GeRV I 359 [ad 3,26,4a]). Weitere Lit. in KEWA 111 182, 792 f, 
Narten, a.a.O. 158. 

Hierher wohl väjina- n. eine Mischung heißer, frischer, süßer 
Milch mit saurer (TS +; Mylius); vgl. o. pä. väja- 'stärkender Trank*, 
u.a. 

vänch-, s. VAN1, 

vät, s. vät. 

vänä- m. Stimme, Musik (RV +; TS + 'eine Harfe mit 100 Sai¬ 
ten’), väni- f. Stimme, Musik, Gesang, Getön (RV +), vänici- 

f. 'der himmlischen Stimme ähnlich’ (= 'Lied des Sängers’, 
RV 5,75,4? Lüders, Varuoa 682f.). - Mi., ni., pkt. väni- f. 
Stimme, u.a. (Tu[Add] 11490). - Nicht geklärt. 

Referat iir./idg. Deutungen in KEWA III 184. - Für nicht-idg. 
Ursprung zuletzt KuiAryans 19, 80. 

In alter Sprache gibt es kein vänä-, vani- 'Rohr* (~ bänäo. II 
221); dafür vielmehr 'Musik, Stimme’, KEWA III 184 Anm. *. frag¬ 
lich bleibt, ob vö 'Pfeif indirekt (Doppelsinn?) in RV 9,50,1 nach¬ 
weisbar ist (GeRV III 37, ad lc; doch s. Renou, EVP 8 [1961] 85). - 
Auch in RV 4,24,9 liegt wohl v° 'Stimme’ vor (gegen GeRV I 452, 
ad 9d); T. Goto, J1BS 25,2 (1977) 987ff. 

vänijä-, s. vanij 

vända-, s. bandä-. 
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väta- m. Wind, Windgott (RV +); väta-ramhas- mit der Schnellig¬ 
keit des Windes (o. II421), a-vätä- ohne Wind, windlos, ruhig 
(RV; s. KEWA III 185), ni-vätd- windlos (AV +; 0. v. Hin¬ 
über, MSS 23 [1968] 21 ff., Thi, GrammKat 535), vätapya- 
windbefreundet (RV; vgl. KEWA, a.a.O., Renou, EVP 9 [1961] 
104), u.a.; s. auch unten. - Mi., nu.(?), dard., ni., pä. väta- m. 
Wind, niväta- windlos, u.a. (Tu 11491, mit Verweisen; TuAdd 
7416, 11491, 11504, 11504a; v. Hinüber, a.a.O.). - Iir., aav. 
väta- m. Wind (Y 44,4; s. Kel-Pir III175), jav. väta- m. Wind, 
Windgott, altiran. *väta° 'Wind(gott)* in Namen (Schm, 
IrNKieinas IV/27), khot. bäta-y parth. w'dy mp. wädy np. bädy 

oss. wadfwad(ce) Wind, usw. (Bielmeier, Unters 228, Bai, Dict 
276a, Abaev IV 32f.). - Ved. vö, av. väta-, oft mit dreisilbiger 
Messung, *vaHata- (Mh, LI 124,149 Anm. 210, B. Vine, IIJ 33 
[1990] 267fT.), stammt aus idg. *h2uehrnt-o- (~ *h2ueh\> VÄx)y 

vgl. lat. uentusy got. winds Wind (s. Mh, KZ 100 [1987] 97 
Anm. 43, mit Lit., J. Hilmarsson, Spr 33 [1987] 60f. Anm. [5]); 
ablautend *h2uhrent- in heth. bu-u~ya-an-t° (/huyant-/) Wind 
(Puhvel III 429, mit Lit.); vgl. toch. A wanty B yente Wind 
(D. A. Ringe, Jr., Spr 34 [1988-90] 110). 

Urheber dieser Erklärung ist Kur (PF 11 [1927] 22, £t 37, 74, s. 
die Forschungsgeschichte bei Darms 396f. [vgl. auch AiGr II 2,587]; 
Referat von Überholtem in KEWA III 185). Weiteres bei Oett, IH 
15f., Stru, GrammKat 501, Schrijver, Refl 159f.; abweichend F. Ba¬ 
der, Fs Manessy-Guitton 36 und Anm. 3 (mit Lit.). 

Ein Zeugnis von *°V-h2y° (~ *h2uehx 'wehen') > *°Vy° im Jav. 
bei Schi, Gs Kionasser 195 Anm. 49. Ansonsten scheinen im Iir. 
Kurzvokal-Auslaute vor *HuaH 'wehen*, *HyaHata- 'Wind* analo¬ 
gisch wiederhergestellt zu sein (u-vä/d-, ni-vätä-); s. Mh, Fs Neu¬ 
mann 187 f. 

ln Komposita ist (°)väta(°) nicht immer eindeutig als 'Wind* be¬ 
stimmbar (— FJväta- 'begehrt' [o. II 501], 'erloschen* [o. II 538]); 
s. KEWA III 185 (mit Lit.), W[right] bei Tu 7416. Nicht zu v°, son¬ 
dern zu VÄ1 'erlöschen* gehören wohl auch die Krankheitsbezeich¬ 
nungen vätlkärdvätikrta- in AV[P) (Hoffm, MSS 20 [1967] 34 
Anm. 3 = HoffmA 466 Anm. 3 [gegen Wack, Fs de Saussure 131 — 
KS 1352 „dem Wind ausgeliefert“], AiGr, IG 65, bzw. Renou, Vak 5 
[1957] 99 „remedy against väta (plant)“. S. ferner Schi, LautgEt 386 
Anm. 7). 



välär- - väma- Stt 

vätär- (sa°\ s.u. vatsä-. - vätlkäräväiJkrta-, s.u. vata-. - 
väisimändaviputra-, s.u. mandu-y o, II 295. 

vä/iyfl- f. eine Kuh, die ein angewöhntes, fremdes Kalb säugt 
(TB +; JohanssonEtym 72fF., 80fT.), cipivänyavatsä- f. (Kaus), 
abhivänyä- f. (TB), abhivänyavatsä- f. (AitB), nivänyä-, °vänyä- 

vatsä- f. (SB) dss. - Offenbar zu 

Vgl. AV 5dm vü/wy0 'angewöhnen’; Johansson, a.a.O., KEWA III 
188 (mit weiterer Lit.), S. Migron, I1J 22 (1980) 280 Anm. 77. - 
(°)vänya- erklärt sich wohl als Ellipse für (°)vänya-vaisn-y der Ein¬ 
wand von Bur, BSOAS 44 (1981) 393a gilt nur für eine andere seman¬ 
tische Auffassung von v° („lo be won overw). 

väm 'wir zwei*, s. ävämy o. I 176. 

väm euer beider, euch beide(n), enklit. GenDatAkkDu des Per¬ 
sonalpronomens der 2. Person (RV +); verwandt mit vas. 

Fraglich RV 4,41,2 vä = 'euer beider’; nach anderen 'oder’ (II 
538). AiGr III 477 setzt vä mit außerindoar. Formen gleich; -m in 
väm sei von yuväm (o. II 414) u.dgl. bezogen. Wenn aber RV 4,41,2 
vä = väm ist, dann wohl nicht als Archaismus, sondern mit Verlust 
von -m vor folgendem mahädbhih (Renou, EVP 7 [1960] 75). - Vgl. 
Schmidt, Pers 228; W. Cowgill, MSS 46 (1985) 27; J. S. Klein, Lar- 
Theor 267 Anm. 14. 

vama- Adj. link (SB [14,6,11,3 = BfUp 4,2,3] +)- - Mi., nu., ni., 
pä. väma- link, waigali awam dös linker Arm, hi. bäwä link, 
usw. (Tu 11533 [mit Verweisen]; Tu Add 11533). - Die einzige 
akzentuiert angegebene Textstelle (SB = BjUp) beruht auf 
Interpretation (Hoffhn bei Mh, Spr 14 [1968] 160), und steht 
für vamä-\ dann ist v° 'link* wahrscheinlich mit vämä- 'lieb, 
wert* als Euphemismus ursprungsgleich, vgl. gr. apioicpoc 
link’ (~ apiotoc 'best’), euuvupoc; link; geehrt, mit gutem 
Namen’, usw.; Mh, a.a.O., mit Lit. 

S. auch KEWA 111 189 (mit anderem [dazu Eich, Diss 71 f. Anm. 
20]). 
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vämä- Adj. lieb, wert, edel, schön (RV +). - Mi., ni., pä. väma- 

lieblich, schön, u.a. (Tu 11534, 11540). - Idg. *iwH-md- ~ 

VAN1 (Typus bhi-md-: BHA Y\ o. II245); dazu wohl euphe¬ 

mistisches *väma- 'link’, vgl. vama 

S. die Lit. in KEWA III 189. 

vämanä- Adj. klein, zwerghaft, m. Zwerg (YV +). - Mi., ni., pä. 

vämana- m. Zwerg, la. vävarä m. dss. (*vämara-> Tu 11538.2), 

u.a. (Tu[Add] 11538). - Vielleicht von einem zu VA1 gehöri¬ 

gen *vä-man- 'Mangel* (~ *vä-mar- in La., s.o.?) abzuleiten. 

S. die Lit. in KEWA III 188; vgl. C. Kiehnle, SII 5/6 (1980) 134. 

vämamosä-, s.u. emusao. I 269. 

[Vgl. noch KuiAryans 62). 

väyati, s. VA1. - väyasd-, s.u. vay-, o. II 508. 

väyü- m. Wind, Luft, Windgott (RV +). - Mi., dard., ni., pä. 

väyu- m. Wind, usw. (Tu 11544 [mit Verweisen], TuAdd 

11544, G. Buddruss, MSS 43 [1984] 23). - Iir., aav. vaiiu- Luft, 

Atmosphäre (wenn in Y 53,6 InstrSg vaiiu, HumbElfSkj, Gä 

II244), jav. vaiiu- m. Luft, Atmosphäre, Name einer Gottheit 

(= *wz/7w-, AiGr II 2,842), mp. /way/=<w’d> Luft, Atmosphäre 

(MacK 89), vgl. oss. wcejyg/wasjug Gigant; u.a. (s., ausführ¬ 

lich und mit reicher Lit., Abaev IV 68 fT.; M. Boyce, Fs Bivar 

36aff.). - Zu VÄ\ 

Idg. *hiuehx-jü- (Typus man-yu-, o. II 314); dazu lit. vejas Wind 

(AiGr II 2,845)? - Vgl. Abaev, a.a.O. 69, 70 zum ukrain. Dämonen¬ 

namen Vij (*ueju-l) und zu weiteren Anschluß Vorschlägen. 

Auch in RV 7,91,1 und 7,92,4 liegt wohl v° tWind(gott)’ vor (zu 

abweichenden Deutungen s. AiGr II 2,470 [§ 287b], 847, Renou, EVP 

15 [1966] 107, 109). - Fraglich YV väyH2) 'gierig' (~ VAY\ kho. 

bayü,, o. II 510; KEWA III 191); s. AiGr II 2,470 (§287c). 

vär- n. Wasser (RV +; s. AiGr III 245); Mn, ep. + väri- n. dss. 

(zur Genese s. AiGr III 34, 245; für die ÄS durch VS + väri- 

ti- 'eine Wasserpflanze*[?] nahegelegt, Lieber! 179?). - Mi., 
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dard., ni., pä. väri-n. Wasser, u.a. (s. Tu S. 673b, s.v. vär-). - Iir., 
vgl. jav. vära- m. Regen (Kel, NR 370f., mit LiL), mp. wärän, 
np. bärän Regen, parth. w'r Regentropfen, paräcl yär, oss. 
waryn/warun Regen, usw. (Bielmeier, Unters 229, Abaev IV 
52). - Ved. var- (zweisilbig gemessen, vdar-) < idg. *(H)uehrr-, 

luw. ua-a-ar Wasser, toch. A wär, B war Wasser (*uwär < 

*uHry Schi, Spr 26 [1980] 84), an. vari m. Flüssigkeit, Wasser, 
ür feiner Regen, wohl auch lat. *ür- (*uhir-) in ürinäri tauchen, 
u.a.; Watk, Fs Hoenigswald 402f., Heth 8 (1987) 424. 

Ältere Lit. in KEWA III 194; a.a.O. auch zu Spekulationen über 
weitere Wurzelverwandschaft von v° (s. Pet, Lar 55 Anm. 26, Leh¬ 
mann 380a, H. C. Melchert, IF 91 [1986] 114). 

Unklar KäthA vari- als Bezeichnung für Flüsse (vgl. KEWA, a.a.O.). 
- Nicht hierher var in RV 1,132,3 und 10,93,3; s. dazu die Über¬ 
legungen bei Schi, Wn 44. 

vära-1 m. Schweifhaare, Pferdeschweif (RV +), väla- m. dss. 
(TS +); dazu auch (gegen Tu 11549) RV vära-, VS + väla- 

m. zur Seihe dienende Schafwolle, Haarseihe, Sieb. - Mi., nu. 
(-dard.), ni., pä. väla- m., tirähi bäle, hi. bäl n. Haar, waigali 
warak Wolle, hi.gabhuäre (*garbha-vära~) m. Plur. Haareines 
Neugeborenen, usw. (Tu S. 673b, s.v. vära-\ 11572 [mit Ver¬ 
weisen], TuAdd 11572,12456). - Vielleicht mit Yäska undThi, 
LautgEt 489, BSOAS 57 (1994) 324 als „*[Fiiegen-]Abwehrerw 

zu VAR\ 

Nach-rigved. erweist nicht idg. *-/- (richtigThi, [LautgEt] a.a.O.), 
das zudem für VAR1 erwogen wird (o. II 513). Beliebt ist die Ver¬ 
bindung von v° mit idg. *uel 'drehen*, v.a. wegen lit. välas, vaiai 

'Haar des Pferdeschweifs, Tuchrand, Angelschnur* (s. die Lit. in 
KEWA III 193; dort gegen nicht-idg. Ursprung). 

Ein mit VAR2 zu verbindendes jungved. väla° 'Umhüllung, Mes- 
serscheide* (synchron verschieden von väla- 'Rosshaare*) gewinnt 
Hoffm, MSS 41 (1982) 80f. = HofTmA 786f. 

vära-1 m. Schatz, Gut (RV), visvä-vära- mit allen Gütern verse¬ 
hen (RV +), u.a.; wie RV + värya- 'wünschenswert, kostbar* 
zu VAR1 'auswählen*. 
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S. KEWA III 193, mit Lit. - Über vära- 'Reihe, Mal’ („*Wahl“ 
[KEWA, a.a.O.]) vgl. JüS, s.v. 

Aav. vära- 'Wunsch, Wille’ gehört wie v° („was man wünscht“, 
AiGr II 2,101) zu VAR1, ist aber schwerlich damit ursprungsgleich 
(so offenbar die Auffassung von Kel-Pir II 302). 

värand- Adj. wild, ungestüm (RV 8,66,8; auch ‘wildwachsend’ 
[RV 9,1,8], ‘wild, ungepflegt, ungebahnt’ [vom Weg, RV 10, 
185,2], vielleicht ‘anstößig’ [RV 6,4,5, AitB, u.a.; GeRV II 
96, ad 5a]); mit mrgd- = ‘Elefant* (urspr. Attribut, wie mahisd- 

mrgd- u.dgl., o. II 340; RV [1,140,2; 8,33,8; 10,40,4] + [allein¬ 
stehend Mn +], s. R. Pischel, VedStud I 100 ff., Renou, EVP 
8 [1961] 48, 16 [1967] 72). - Mi., singh., pkt. värana- m. Ele¬ 
fant, u.a. (Tu 11552). - Ved. värand- ‘wild’ gehört wohl zu 
VAR2. 

S. die Lit. in KEWA III 192 (unnötig die dort referierten Sonder¬ 
deutungen von v° in RV 6,4,5 und 10,185,2); Frisk I 643, Lubotsky, 
System 114. - 'Elefant* hat sich erst aus v° mrgd- entwickelt; Lex.- 
Wörter wie värita- 'Elefant*, vära- 'Kriegs-Elefant* und pkt. väruyä- 

f. 'Elefantenweibchen* (KEWA, a.a.O., Tu, a.a.O.) besagen nichts 
für die Herkunft von v°. Über lat. barrus 'Elefant*, „nach lsid. orig. 
12,2,14 aus dem Indischen“, s. WH I 97, mit Lit. 

väritis.u. var-, 

varkali-, s.u. vrkka-. 

värddhusika- m. Wucherer (Sü +), värddhusi- m. dss. (Sü +; 
‘eine Schuld mit den aufgelaufenen Zinsen’, Sämavidhäna- 
Br). - Offenbar auf einer Ableitung von VARDH beruhend. 

Zur Semantik s. vrddhi- 'Wachstum*, Mn + 'Zins (auf geliehenes 
Kapital), Profit, Gewinn*. - Vorschläge zum Formalen bieten AiGr 
II 2,525,911 und Bur, BSOAS 38 (1975) 67. 

värdhränasä- m. (TS), värdhrtnasd- m. (Kä(h +); s.u. - Benen¬ 
nung einer Tier-Art. 

Traditionell als 'Nashorn* aufgefaßt (s. die Lit. bei Bur, Fs Bel- 
valkar 10 [,*$triemennasigu, s.o. II 30f., 522 ? KEWA Hl 196]); zu 
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den formalen Varianten vgl. Bur, a.a.0.9f., Sha 258 (mit Lit.), KEWA 
III195, - Bur, a.a.0.9fT. plädiert für 'eine Vogel-Art’ (mit pä. vyagghi- 

nasa- ein Vogelname, Bur, a.a.0.11); über etymologische Vorschläge 
dazu s. KEWA III 196. 

värdhri- s. värdhra-. - varyas. VAR 

vala- m. Schweifhaare (und väla0 'Umhüllung, Scheide’), s.u. 
vära-l> 

välukä- f. (meist Plur.) Sand (Up, Mn +). - Mi., ni., pä. välukä- 

f. Sand, u.a. (Tu[Add] 11580). - Nicht klar. 

Die ältere Zusammenstellung mit lat. balüx, bal(l)üca 'Goldsand’, 
Hes. ß&AAexcr i|rfj(pov (s. KEWA III 196) wird unter der Annahme 
Jndomediterraner“ Herkunft erneuert (vgl. die Lit. bei M. Poetto, 
Orbis 25 [1976] 107 Anm. 3). - Zu weiteren Verknüpfungen s. KEWA, 
a.a.O. 

vavä hervorhebende Partikel: gerade, gewiß, eben (YV +). - 
Enthält wohl väi. 

S. DelbrSynt 491; AiGr I 317 (gegen *väi evä), Bur, Skr 284. - 
Vgl. JB nväva (*rtu + v°), Käth + tvävä {*tu + v°), AiGr 159,12 Nachtr 
35 (ad 59,5). 

VÄS brüllen, blöken (RV [väsati], AV + [väsyate\; Goto 297), 
Perf. vaväsire, vävasre\ vävasänä- (RV; GiovStudio 164ff.), Aor. 
avävasanta (RV; Thi, Plusqu 33, HofTmA 568, GiovStudio 164 
und Anm. 131), aväsisthäs (TB +; Narten, Aor 241 f.); Kaus. 
väsay0 zum Brüllen bringen, Aor. ävivasat (RV; Jamison, 
-äya-166), Int. vavasat-i- f. laut blökende (RV 4,50,5); väsä- 

brüllend (RV +), väsrä- blökend, brüllend, rauschend (RV +). 
- Mi., nu., dard., ni., pä. väsati, vassati schreit, usw. (Tu S. 
675b, s.v. VÄS; TuAdd 11589, T. I. Oranskaja, Vost 3,30fl). - 
lir. Jav. väsaii- laut brüllen (Waag 21 ff., Bai, Diel 279a, Giov¬ 
Studio I 66), khot. nväss- Lärm machen (Emm, SGS 62; *ni- 

uäsj° [= ved. väsy0]. Goto 297 Anm. 706?), bäsä Lärm, buddh. 
sogd. w’s~ brüllen, oss. wasyn/wasun singen, krächzen (u.a.), 
usw. (s. Bai, a.a.O., Abaev IV 58). 
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„Eine Schallwurzel, mit der sich nur vage 'idg.‘ Anschlüsse ver- 
binden lassen“ (KEWA III 197; s. auch Goto 297). - Vgl. väsitä 

väsä- f. Name einer Pflanze (Kaus). - Unklar. 

väsita f. rindernde Kuh (AV +; s. AiGr l2 Nachtr 127). - Wohl 
zu VÄS. 

Vgl. RV väsrä- (mit und ohne dhenü-, gdv-) "blökende Kuh"; s. 
die Bedeutungen von vdina-Fortsetzern wie sind hl vahura f. "desire 
of cow ... for male* (Tu 11590). - Weniger wahrscheinlich als „*be- 
gehrend gemachte“ zu VA$ (berechtigte Zweifel bei Schrijver, 
Refl 463). - Mit vasä- bzw. lat. uacca besteht wohl kein Zusam¬ 
menhang; s. die Lit. in KEWA III 197. 

väsi- f. Axt, Zimmermannsaxt, Streitaxt, Spitzmesser (RV +). - 
Mi., nu., dard., ni., pä. väsi- f. scharfes Messer, Axt; usw. (Tu 
11588, 14033, TuAdd 11588). - lir.? Vgl. jav. väsi- (Y 42,4), 
wenn 'Spitzmesser’ (W. Wüst, ARW 36 [1939] 252f.); oss. wces 

Axt zum Holzspalten. 

S. die Angaben in KEWA 111197, ferner Bai, Dict 379b; v.a. Abaev 
IV 98 (mit weiterer Lit.). 

Auch mit -s- überliefert, s. AiGr I 226, I2 Nachtr 127; primäres 
-i- wird durch die iran. Entsprechungen, wenn sie verwertbar sind, 
erwiesen (so Bur, Krat 15 [1970(72)] 54 [der pari-väsay0 'to cut off 
all round’ (o. II531 f.) als *°väsay° mit v° verbindet; den Anschluß von 
v° an Dravidisches (KEWA, a.a.O.; DED2 483b) hat er offenbar auf¬ 
gegeben]). 

Zum Vergleich mit außer-iir. Sprachgut (~ ahd. wahs "scharf?) 
s. die Lit. in KEWA, a.a.O. - Überlegenswert ist Zusammenhang mit 
VÄS, vgl. nhd. Klinge ~ klingen; vom Schlagen der Axt in rhythmi¬ 
schem Getön spricht RV 8,12,12 (präci väsiva ... mimita it „sich [im 
Takt] vorwärtsbewegend ... wie eine Axt wird sie [nach dem Vers¬ 
maß] gemessen“, GeRV II 308, ad 12c). 

[VÄS: Interpretation und Deutung von RV 10,37,3 ni väsate 

('standhaften’?) sind unklar. - Referat bei Goto 297 und Anm. 
707, 708]. 

väsahpalpüli-, s. pdlpülana-, o. II 104. - väsarä-, s. vasar-, 
o. II 532. - vasas-, s. VAS\ o. II 529. 
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västu- n. Wohnstätte, Hofstatt, Haus (RV +), näva-västva- m. 
Name eines mythischen Wesens (RV; „*mit neun Wohnstät¬ 
ten“, AiGr II 1,109), västu-pd- die Stätte behauptend (VS), 
västavyä- Beiwort des Rudra (YV +), västos-pdti- m. Genius 
der Hofstatt (RV +; Name des Rudra, YV +); s. auch unten. - 
Mi., singh., pä. vatthu- n. Platz, Boden, Gebiet, u.a. (Tu 11606). 
- Nicht zu trennen von gr. aou> n. Stadt (*iwstuy myken. wa~ 

tu[-o~ko]y arkad. faoaTuöxu [GenSg] u.a.; s. Frisk 1 173, Ven- 
tris-Chadwick 590a), toch. A wast, B ost Haus. 

Diese Wörter vereinigen sich unter einem idg. Ansatz *uästu-/ 

*ltdstu- (Kli, AltarmVerbum 260 Anm. 1, R. Normier, KZ 94 [ 1980} 
262 Anm. 42, IF 85 [1980(81)] 57 Anm. 56, K. T. Witczak, LP 32-33 
[1991J 238, D. A. Ringe, Jr., MSS 52 [1991] 151 Anm. 31; etwas abwei¬ 
chend Bee, IF 93 [1988] 24); mit VAS3 (idg. 'h^ues) sind die gr. und 
toch. Entsprechungen lautlich nicht vereinbar (Kli, a.a.O.; gr. *yastu 
wird deshalb von einigen Autoren als LW aus einer nicht-gr. idg. 
Sprache erklärt, s. die Lit. in KEWA III 198 und bei Frisk Ul 42, C. J. 
Ruijgh, Lingua 51 [1980] 86, LarTheor 450 Anm. 20; s. auch V. Pisani, 
Paid 24 [1969] 335 [Substratwort]). 

Aus vä° stammt mit mi. Kürzung kl. buddh. °vastu- rSitz, Ort* 
(KEWA, a.a.O.); auch Sü + vastu- n. 'Sache, Eigentum* (pä. vatthu- 

*dss/ u.a., Tu 11449) ist lautlich und semantisch aus vä° 'Wohnstätte* 
entwickelt (wenn nicht mit Bur, Krat 15 [1970(72)] 55 von diesem 
zu trennen [vas-m- ~ väs-u- 'Gut, Habe’, o. II 533?]). - Für Tren¬ 
nung der Rudra-Epitheta västupd-, västavyä- von v° besieht kein 
Anlaß (KEWA, a.a.O., mit Lit.). 

vähasa- m. Boa constrictor (Kath, VS +). - Unklar. 

Ganz unglaubhafte Erklärungsvorschläge in AiGr II 2,137 (~ 
vahas-[l]) bzw. KEWA III 199, Bur, Krat 15 (1970[72]) 54. 

vi auseinander, abgetrennt, weg, fort (RV +), vor Verben 
(DelbrSynt 464ff.; z.B. AV + vi-kray* verkaufen) und Nomina 
(oft mit erkennbarer Herkunft aus der Verbkomposition: ved. 
vi-mrdhä- 'den Verächter vertreibend* ~ VS vi ... mrdhas 

'wehre ab’, AiGr II 1,281; vinidh- [*vi-Hrudh-\ ~ vi... rödhat, 
o. II467,468); z.B. ved. vy-ämsa- 'auseinandergehende Schul¬ 
tern habend, durch sie charakterisiert’ (o. I 37), AV vi-väcas- 

'verschieden redend’, RV vi-maya- 'dessen Zauberkraft weg 
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ist* (AiGr II 1,285, II l2 Nachtr 80), als Ausdruck der Tren¬ 
nung auch in AV vi-deva- Vidergöttlich, götterfeindlich’, RV 
vi-madhya- 'Mitte*, der Ausdehnung in Br + vi-srdvas- 'großer 
Ruhm*, RV vi-mahi- 'sehr groß*, des Gegensatzes in RV vi-väc- 

‘widerstreitender Ruf; usw. (AiGr II 1,238,261); s. auch v/°, 
vy° in Folge-Lemmata, und *vy-anc-/*vic- in vicyä; Adv. 
vitardm ‘weiter, ferner* (RV; SB + °räm; s. auch AiGr II 
2,101,607f.). - Mi., (nu.-)dard., ni., z.B. pä. vi-kkinätiverkauft, 
dameli bri-kinsindhi vi-kinanu verkaufen, usw. usw. (Tu 
S. 677bff., TuAdd S. 94bfL). - Iir., aav, jav. v7-, v/7-, ap. viy- 

Präverb (z.B. aav. vi-jamiiät könnte sich ausbreiten [Y 44,11], 
jav. vi ...jasaiti verbreitet sich; ap. viy-atarayäma wir setzten 
über), jav. vi-daeuua- den Daeuua feind (~ ved. vi-deva-, Benv, 
Gs Henning 42), vi-maiöiia- n. Mitte (ved. vi-madhya-; Benv, 
a.a.0.38), vitardm seitwärts, hüben und drüben (ved. vitardm); 

khot. ggu-, bi'y vi- Präverb (Emm, SGS 230f., 240, 241, mit 
Lit.), buddh. sogd. wy-tr-, mp. wi-darnp. gu-dar- überschrei¬ 

ten, parth. wy-xs- ‘etre blesse* (Ghilain 81), chwaresm. w-öry- 

sich stützen (*ui-darja-, Samadi 213), oss. qüsyn/igosun hören 
(*ui-gaus-; Abaev II318, F. Thordarson, CompLI 465); usw. - 
Idg. *ui- (s.u.), vgl. got. wifrra gegen, wider, ahd. widar usw. 

vitardm), ferner wohl lat. ultö meide, weiche aus (*um° 

Vorbeigehen*, vgl. RV 7,34,13 vy etu didyud dvisam Vorbei¬ 
gehen soll das Geschoß der Feinde*), u.a. 

S. die Lit. in KEWAIII199, Lehmann 408a, anders Ernout-Meillet 
742a; *w/- schwerlich in Dissimilationskontexten aus *dui- „*ent- 
zweiu. Vgl. A. Minard, BSL 55 (1960) c.-r. 69; s. vimsati-. 

Zu beachten visu-. 

vi- ‘Vogel*, s. vay’> o. II 507. 

virhsati- f. zwanzig (RV +). - Mi., nu., dard., ni,, pä. visati, 

visam zwanzig, usw. (Tu 11616 [mit Verweisen], TuAdd 2411, 
2476, 4623, 6004, 6672, 7672, Il6l5f., 12796, 13157). - Iir., 
jav. visaiti, khot. bistäy mp. wistt np. bist, paSto (käkari) wsbI, 

usel> oss. yssoej/inscej zwanzig, u.a. (Bielmeier, Unters 214f., 
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Bai, Dict 293b, Abaev IV 277 [mit Lit.), Skj, CompLI 398; s. 
auch unten). - Idg. *(h\)ui-hAkmt-i- (< s. Pet, Lar- 
Theor 377 Anm. 16), s. unten; arm. k san, gr. dor. fixem (ion.- 
att. eixooi, u.a.; s. Pet, Fs Rix 378, mit Lit.), lat. uigintl, air. 
flehe, toch. A wikiy B ikäm 'zwanzig*. 

Vgl. die Lit. in KEWA III 200, Frisk III 82, D. A. Ringe, Jr., Spr 
34 (1988-90[91)) 81, Rasmussen, Morphophon 127 und Anm. 4, 
Schrijver, Refl 83. - Nach einigen Forschern ist *ui° (~ v/?) aus 
*dui° "zwei* erwachsen (zu beachten die Möglichkeit von Dissimila¬ 
tionsprozessen in **dui-dkmt° sowie **d — Vi,, s.o.), vgl. AiGr III 
367, Schrijver, a.a.O., kortl, TIES 5 (1991) 8; über ved. °ti- (Akzent? 
S. AiGr III 367, Skj, a.a.O. [pasto ws*l< *uisdtij)\ dor. °x\ gegenüber 
lat. °ii u.a. s. AiGr 11 2,640, Kortl, a.a.O. 5, Schrijver, a.a.O., Pet, 
ZPSK 44 (1991) 306 Anm. [21], R. Plalh, Krat 38 (1993) 67f. (idg. 
*°dkmt-i- [o. I 709] + Dualendung *-/7,?). Zu beachten J. S. Klein, 
LarTheor 263; C. J. Ruijgh, ebenda 466. 

Ved. vims° statt *vis° (= jav. visaiti usw.) ist wohl als Hyperkor¬ 
rektion zu deuten (s. Pet, a.a.O. 305 Anm. 21; vgl. die Diskussion in 
KEWA III 200). Oss. digor inscej ist auf iran. *uisati- zurückfuhrbar 
und erweist keine ved.-oss. Isoglosse *uins° (Szem, Num 54 f., 
KEWA, a.a.O.; anders G. Schmidt, KZ 84 [1970] 128, IF97 [1992] 222 
und Anm. 107). 

Hierher elam.-ap. *vistauva-ka- Zwanzigster Teil eines KjSa* 
(Hoflm, KZ 79 [1965] 300 = HoftmA 338 [mit Lit.; vgl. auch Hinz, 
NÜ 267]). - Über vimsat- in JüS (pä. visam usw.) s. KEWA, a.a.O. 

vikakara-, s.u. kdkara-, o. I 286. 

vikankata- m. Flacourtia sapida Roxb., ein Baum mit scharfen 
Domen (Käth, TS + [AV vikahkatT-mukha- V-mäulig*]; 
Syed, Flora 509fT.). - Zu vi und kdhkata- (,*mit Stecher[n] 
versehen4*, o. I 289, 810), als „die mit auseinanderstehenden 
Stacheln versehene (Pflanze)“; R. P. Das, Spr 31 (1985) 273. 

vikata- Adj. ungeheuerlich, erschreckend, entstellt, gewaltig, 
umfangreich, riesig (RV [10,155,1 °te 'Ungeheure, Schreck¬ 
liche!*] +). - Mi., ni., pä. vikata- entstellt, abscheulich, u.a. 
(Tu 11620). - Das seit einer sehr späten RV-Hymne belegte v° 
ist Prakritismus für ved. vi-krta- ('verändert*, RV 1,164,15; 
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'halbgetan’, RV 2,38,6), zu v/' + KAR (‘verändern, umgestal¬ 
ten, zerstören’). S. die Lit. in KEWA III 201; KuiAryans 28, 
Wrb, WZKS 36 (1992) 14. 

Referat von Abweichendem in KEWA, a.a.O. - Verwandtes *vj- 
sam-krta- wohl in Päi) (5,2,28) + visankata- 'ausgedehnt, grauen¬ 
haft1; AiGr II 2,920,12 Nachtr 127. 

vikala- Adj. verstümmelt, verkrüppelt, unvollkommen (Up +). - 
Mi., ni., pä. vikala- unvollkommen, mangelhaft, u.a. (Tu 
11623 (mit Verweisen], TuAdd 11623), - „Bei dem ein Teil 
(kalä-) weg (v/) ist, um einen Teil vermindert“ (o. I 321). 

Vgl. Br, Är + sa-käla- ‘vollständig, mit (allen) Teilen*. - Abwei¬ 
chende Erklärungen (s. KEWA III201 f.) verdienen keine Beachtung. 

vikirida- ein Beiname des Rudra (Käth; VS u.a. °ridra- [VokSg 
v/°], TS °rida-\ MS yydkrda [aber Padap vikiridra]). - Unklar. 

Fremdwort nach Kui, Fs Debrunner 245 f.; s. KuiAryans 72. 

viklidhd- Adj. rafFzähnig, mit vorstehenden Zähnen (Br +; H. 
Luders, AcOr 16 [1938] 143 = KS 101). - Wohl aus vi und 
*klidha- ‘Verschluß* („bei dem der Verschluß auseinander¬ 
geht, oflfenstehend“); *k° = german. *xlida- 'Verschluß* in ae. 
hlidf ahd. hlit Deckel (nhd. Lid „*Augen-Verschluß“) nach 
Lüders, a.a.O. 144f. = 102f. 

viklindu-, viklediyass.u. KLED, o. I 418. 

viksä-, °viksäs~i s. VEJ. 

vigadä- s.u. GAD, o. I 460. 

vigulpha- Adj. reichlich (Sü), upa-vigulphay0 reichlich hinzufugen 
(SrSü). - Schwerlich von guspitd- zu trennen. 

S.o. I 492 zu den Versuchen, gusp° und °gulph° zu verbinden (äl¬ 
tere Lit. in KEWA III 203); vgl. noch KuiAryans 61 f. 
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vigräetwa 'eilig, regsam* (RV 6,67,7; s. GeRV II 170, ad 7ab, 
Lubotsky, System 92); vigra- Adj. schnell (RV 1,4,4; vgl. Ge, 

a.a.O.). - Iir., elam.-iran. htigräspa- N. pr. ('mit schnellen Pfer¬ 
den’; Hinz, NÜ 261, mit Lit.), s. die Kompositionsform *yig-i° 

in jav. vizii-arsti- N. pr. ('mit regsamem Speer’; Mh, AirN 1/ 
98 f., Hoffm-Narten 85). - Zu VEJ. 

VIC\ s. VEC bzw. VYAC. - vicarsani-, s. carsani-, o. 1 538. - 
viert-, s. CART, o. I 536. - vichäy°, °yyacha-t s.u. CHA’, o. I 
558. - VI7, s. VEJ. 

vljas (Plur. tantum) Spieleinsatz (RV 1,92,10; 2,12,5; Lit. zur 
Bedeutungsbestimmung bei Renou, EVP 3 [1957) 40, AiGr I2 
Nachtr 63, Schi, Wn 44). - Wohl zu VEJ, „wobei über die 
zugrunde liegende Metapher nur Vermutungen anzustellen 
sind“ (KEWA III 205). 

Nach Thi (s. die Lit. s.v. läksäo. 11 477) bezieht sich vij- als 
„^schnellend, springend“ auf Lachse als ursprünglichen Spielein¬ 
satz. - „Ganz hypothetisch“ nach Schi, a.a.O. 

vijäman- s.u.jämi-, o. I 587. - vijenyä-, s.u.jenya-, o. I 598. 

vititinkä- f. eine Dämoninnen-Art (AVP 17,13,5; L. Renou, 
Väk 5 [1957] 99). - Unklar. 

vitpati-, s. vispdti-. 

vitaräs. v/'. 

vitdstä- f. Name eines Flusses im Panjab, einer der östlichen 
Nebenflüsse des Indus, heute Jhelam [Vehat] (RV [10,75,5] +; 
MK II 295, Lüders, Varuija 685). - In griech. Wiedergabe 
BiöaonT|c, ’YÖdoitTic, TÖcxotuc; (s. die Lit. in KEWA III 208; 
WirthHinArrian 1097f.). - Nj., pj. veth, la. vehat 'Jhelam* 
(Tu 11720). - Zu vi und TA MS, wohl auf *vi-tas- ‘Ausdeh¬ 
nung* fußend; vgl, *ui-tas-uati-im jav. Flußnamen vitarjvHaiti-. 

Hoffm, MSS 41 (1982) 93~Anm. 32 = HoflrnA 799 Anm. 32. 
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vitasti- f. Spanne» Spannbreite (als Längenmaß; Br +); tri-vitas- 

tdrn Adv. drei Spannen tief (TB 1,5,10,1; AiGr II 2,140, HofTm, 
MSS 41 [1982] 93 Anm. 32 = HoffinA 799 Anm. 32). - Mi., 
dard., ni., pä. vidatthi-i. Spanne, u.a. (Geiger, Pä 56, Tu 11721, 
14804, TuAdd 2716a, 11721). - Iir., jav. vitasti- f. Spanne (als 
Längenmaß), mp. (wt(y)st') = /widest/, np. bidast, paSto 
wiest, Iwest Spanne, u.a. (s. Morg, Voc 86, KEWA III 208, 
Skj, CompLI 398). - Zu v/ und TAMS\ s.o. I 609. 

Vgl. vitdstä- (*vi-tas-). 

vitülas. tüla-, o. I 662. 

vithurä- Adj. wankend, taumelnd, unsicher, hinfällig (RV -f), 
vithuryäti schwankt (RV 10,77,4), ä-vithura- ungeschwächt, 
unerschütterlich (RV [1,87,1], Sü). - Iir., jav. aißiOüra- (stets 
neben uyra- "stark*), Textfehler für *auui0ura-=ved. ävithura- 

(HofTm-Narten 82 Anm. 15). - Zu VYATH. 

Vgl. KEWA III 208, mit Lit.; Weitenberg 186. - Für Sü avithura- 

steht in SrSü avidhura- (AiGr II 2,486f.); davon ausgehend ep. + 
vidhura- ‘bekümmert, elend* (s. KEWA III 211 [mit anderem!). 

VID ("finden; wissen’), s.u. VED. 

vidätha- n. (RV +): ved. Wort von umstrittener Übersetzung; 
vielleicht dem Bereich von "(festliche) Zuteilung’ angehörig 
(s.u.). Dazu vidathyä- (RV) und der Eigenname vaidathinä- 

"Sohn des Vidathin’ (RV; AiGr II 2,126). 

Vgl. die Lit. in KEWA III 208f, 794, Renou, EVP 16 (1967) 31; 
monographisch Thi, Unt 37ff. (mit Lit.). Die Ableitung durch -atha- 

kann, je nach der semantischen Auffassung von v°, auf verschiedene 
Wurzeln bezogen werden, nach Thi, a.a.O. auf vi + dha ‘zuteilen* 
(s. Hoffm, Fs Pagliaro III 24 Anm. 1 = HoffmA 265 Anm. 1). Für 
‘distribution place* auch Bai (Gs Henning 35 f., MithrSt 11 und 
Anm. 23; s. Em, Lg 49 [1973] 163), aber mit Bezug auf DA4 ‘teilen* 
(o. I 717); ähnlich Kui, IndT 2 (1975) 129ff, IIJ 21 (1979) 273f. 
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vidigaya- m. eine Vogelart (Käjh, TS +; s. ZimmerAiL 94, MK 
II 297). - Nicht klar. 

vidyut- f. Blitz (RV +; Kä(h u.a. AblSg vidyöt, s. AiGr III 151, 
Sha 146, o. I 725), vidyünmant- blitzend (RV 1,88,1 vidyün- 
madbhir... rathebhih ...; ~ RV vidyud~ratha~y Schi, Fs Risch 
395), sa-vidyut-ä- n. Donnerwetter (AV; AiGr II 1,112), 
vidyutyä- Tulmineus’ (YV). - Mi., dard. (?), ni., pä. vijju(tä)- 

f. Blitz, u.a. (s. Tu 11742IT, TuAdd 11742f.). - Zu v/, D YOT. 

vidradhä- Adj., nur RV 4,32,23; vielleicht ‘unbekleidet* (~ TS + 
drädhas- ‘Gewand’, o. I 754? GeRV I 462, ad 23). - Dazu (?) 
AV vidradhä- m. ‘eine Krankheit’ (ZimmerAiL 386f., MK 
II 299, KEWA III 210, ZyskHealing 136fT, 166Q; in JüS er¬ 
scheint vidradhi- m. für ‘eine Art eiternder Entzündungen, 
Abszesse’. - Nicht klar. 

S. KEWA, a.a.O. - V. Pisani, Paid 24 (1969) 335 f. verweist für 
den Krankheitsnamen v° auf Wörter der JüS wie dadru-, dardü-, pä. 
daddu-'eine Hautkrankheit’ u.a. (Tu[Add] 6142); also °dradh°gegen¬ 
über *de(r)der° (idg. *der, o. I 702) in lit. dedervine 'Flechte (Haut¬ 
ausschlag)* usw. (Fraenkel 85b)? 

VIDH zuteilen, Genüge tun, zufriedenstellen (RV [Ind. Aor. 
ävidhat, Opt. Aor. vidhema, Part. Aor. vidhänt- u.a.], Käth, 
MS [avidhäma]; HofTm, Spr 15 [1969] 4 = HoffmA 241); 
eine sekundäre Nasalpräsensbildung zum Aorist-Stamm 
vidh-d- findet sich als vindh-ä- im Rigved. (RV 8,51,3 vindhdte 

[8,9,6 vindhate] tut sich Genüge, 1,7,7 vindhe teile mir zur 
Genüge zu), HofTm, a.a.O. 6f. = 243f. - Der primäre Aorist- 
Stamm vidh-d- fußt auf vi + DHÄ (Thi, Unt 36f., HofTm, 
a.a.O, lff. = 238fT., mit Lit.). 

Neben vi-dh°t idg. *ui-dhh°t gibt es keine ererbte Hochstufe 
„VEDH*\ vedhds- bleibt fern (av. vazdah-). Fortsetzer von *yhdhhr 
wohl auch in anderen idg. Sprachen, vgl. lat. di-uidö zerteile, teile 
ab, toch. AB wätk- sich (ent)scheiden (*ui-dhhrs!<~), H. C. Melchert, 
KZ 91 (1977[78J) 113. Zu Weiterem s. KEWA III 210f.; vgl. ferner 
A. Bammesberger, KZ 95 (1981) 287. 
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Zu ved. vidh-ä- (~ \i-dhH-ä-) vielleicht aav. vtd-a-> wenn "sich 
(jemandem) widmen* (Humb, Ga II 40, Kel-Pir II 305); schwerlich 
Y 45,8 vidus (trotz Kel-Pir II 306, III 193 [uxöaxiiäcä vldus ~ RV 
5,4,7 ukthair vidhema, 8,51,3 ukihebhir... vindhdte). - VIDH beschä¬ 
digen, verwunden, durchbohren’: s. VYADIJ. 

vidhävä- f. Witwe (RV +), a-vidhavä- f. Nicht-Witwe (RV [10, 
18,7], Sü); aus v° abstrahiert Naigh + dhavä- (°va-) m. 'Mann, 
Gatte* (AiGrII 1,38 [s. Tu S, 386b]). - Mi., ni., pkt. vi(d)havä- f. 
Witwe, avihavä- f. Nicht-Witwe, u.a, (Tu 890f., 11752 [s. auch 
14805]). - Iir., jav. (va<5w) vidauua NomSg Wittfrau (o. II497), 
mp. wewag, np. bewa Witwe, vgl. oss. idcej (*uidauä-ti~; Abaev 
I 539, Szem, Var 77,85 und Anm. 335). - idg. *Huidkeyehr 

(s.u.), lat. uidua, air.fedb, got. widuwo, apreuß. widdewü, aksi. 
vhdova (vbd°) u.a. "Witwe*. 

Lit. in Vasmer I 175, KEWA UI 211, Szem, a.a.O. 85fF., Lehmann 
402b, Bee, HS 105 (1992) 171 ff. Zum Anlaut-Laryngals. Darms 334f., 
E. Tichy, HS 106 (1993) 15 Anm. 28; das idg. Lexem unterlag para- 
digmatischem Ablaut <~ *°dhueh2-y *°dhuhr\ s. Bee, a.a.O. 

Das idg. Erbwort für 'Witwe* war primär (zum Etymon des Rekon- 
strukts s. die Lit. in KEWA, a.a.O., Szem, a.a.O. 86, Tichy, a.a.O. 
15 fT.); gr. rjtÖEoc "Junggeselle’ ist Rückbildung dazu (Frisk I 625f., 
Tichy, a.a.0. 15 und Anm. 27) wie lat. uiduus zu uidua (WH II 
786). Ein damit vergleichbares *vidhava- ist in RV 10,40,8 nicht anzu¬ 
nehmen (s. AiGr II 2,240, III 90 [§39], mit Lit.). 

vidhü-, nur RV 10,55,5 (~ AV 9,10,9) °üm. - Nicht einmütig inter¬ 
pretiert. 

Auf den Mond zu beziehen (Mn + vidhu- "Mond’), aber wohl 
im Sinn eines Rätsels (s. die Lit. in KEWA III 212). Nach E. Tichy, 
HS 106 (1993) 15f. "tödlich getrofTen’, zu VYADH. - Ein davon 
verschiedenes^) Wort soll AV 9,8,22 (hrdayasya...) vidhü- sein 
(vielleicht eine semantisch abweichende KK4D//-Ableitung, etwa 
„♦Treffer“ für "[Herz-]Schlag, Klopfen’? S. die Lit. bei Mh, Gs Bran¬ 
denstein 104 Anm. 7). - Überholt ist Bezug von RV v° auf idg. 
„*uejdhu in VIDH und vidhavä- (anders jetzt Tichy, a.a.O. 16f.), 
s. Mh, a.a.O. 103 ff., mit Lit. 

vinangrsänur RV 9,72,3 °äh\ ganz unklar. 
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Nach Renou, EVP 9 (1961) 83 „ininterpr6lableu; s. auch KEWA 
IU 213. 

vinä ohne, bis auf, außer (SB +). - Mi., ni., pä. vinä ohne, u.a. 
(Tu 11772 [mit Verweis], TuAdd 11772). - Wohl zu vi. 

Über -nä vgl. Thi, Unt 54f. (-nä Tür sich*, urspr. *nä NomSg 
'Mann*, o. II 35), AiGr II 2,735; zu weiterem s. KEWA 111 213, 
Lehmann 7b. - Nach Bai, Diel 386b hierher khot. *vinä (> vina, 

väna 'ohne*) neben vinau 'ohne*; schwerlich ist v° mit aksl. vtne 

'außerhalb* erbverwandt (s. die Lit. bei Vasmer 1 210). 

vinäta- m. Schlauch (SB). - Nicht klar. 

Vgl. die Lit. bei W. Wüst, Fs Turner 330 Anm. 19. Als Analogie 
zu Wüsts eigenem Vorschlag (~ JüS NAT 'tanzen1, o. II 21 f.) ist 
nhd. Schlauch wohl ungeeignet (Kluge-Seebold 637a). 

VINDt s. VED, - VINDH\ s. VIDH, o. II 555. - VIP, vips. 
VEP. - vipanyü-, °yäs.u. PAN1, o. II 81 (mit Lit.). - vipascit-, 
s. vipra-. 

vipäs- f. Name eines Stroms im Panjab, des Zwillingsstroms der 
sutudriheute Beas [s. Ni.] (RV [auch in 4,30,11 °si] +). - 
In griech. Quellen ~Y<paoi<;, Bipaou; u.a. (Renou, Ptol 77b, 
WirthHinArrian 1097f.). - Ni., pj. beäs (s.o.; vgl. Tu 11796a). 

Ob vi-päs- 'die Fessellose* (s.o. II 125)? Vgl. RV 3,33,1 usatf... 

äsve iva visite häsamäne ... vipät chutudri... javete 'begierig, wie 
zwei losgebundene Stuten um die Wette laufend, stürzen v° und 
sutudri hervor*. Dagegen Schi, Wn 32 („völlig unsicher“). Möglicher¬ 
weise Umdeutung eines Fremdnamens (wie auch ltir sutudn-Zsata- 

dru- usw, angenommen wurde, KEWA III 355); KEWA III 216. 

vipula- Adj. umfangreich, ausgedehnt, groß (SQ +). - Mi., ni., 
pä. vipula- ausgedehnt, weit, u.a. (TufAdd] 11798). - Nicht 
eindeutig erklärt. 

Nach Wack(-Deb), KZ 67 (1942) 170f. = KS 386f. aus *vi-rula- 
(~ tulä- 'Waage*, o. 1 658 f.), vgl. ep. vitula-Zvipula- m. N. pr., buddh. 
vaitulya-Zvaipulya- 'Sütra von großer Ausdehnung*; v° wäre dann 
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fohne Gleichgewicht, übertrieben’. - Dagegen Bur, Krat 15 (1970(72]) 
53, W. Knobel, KZ 99 (1986) 235; die Herleitung von °pula- aus 
*°p}h{-o- ~ PAR1' (o. II 90; s. die UL in KEWA III 216) bleibt im 
Lichte von RV 6,17,7 papratha ... vi 'er breitete aus’ weiterhin zu 
erwägen. - Von *vi-pur-a- ~ pur- geht Knobel, a.a.O. 234f. aus. 

vipodhäs. vipra-. 

vipra- Adj. zitternd, (rauschhaft) erregt, begeistert, m. Sänger, 
Dichter (RV +). - Mi., singh., pkt. vippa- m. Mitglied der 
Brahmanenkaste, u.a. (Tu 11800). - Iir., jav. vtfraetwa 'ek¬ 
statisch* (Yt 5,61; s, die Lit. in KEWA III217 [„Dichter“, Thi, 
Gs Nyberg III 349, 351]), ötfra- (- *vtfra~) vielt, eine Bezeich¬ 
nung daeuuischer Priester (Y113,104; Lit, in KEWA, a.a.O.). - 
Zu VEP. 

Iir. *uip-r~a- steht neben ved. vep-as- n. '(dichterische) Erregung, 
begeisterte Rede, Inspiration’ (Nowicki 121); dazu *vipas- (angeb¬ 
lich in RV + vipas-cit- 'sich auf die Erregung des Dichters verste¬ 
hend’, RV 10,46,5 vipo-dhä- 'Begeisterung mitteilend’, doch s. No¬ 
wicki 118) und, nach einigen Interpreten, +vipan- (in vipanyü-, °ya-\ 

s. aber o. II 81). - Zu weiterem vgl. KEWA, a.a.O., sowie unten s.v. 
VEP. 

vibäli- f. Name eines Flusses, der durch die Vereinigung der 
Flüsse vipäs- und sutudri- entstanden ist (RV 4,30,12 °tyäm\ 

Lüders, Varupa 144). - Wohl Fern, eines früh-mi. *vi-bäla- 

'dessen Ufer weit auseinanderstehen* (zu pärä- [°bära-?] 

'Ufer*, o. II122; vgl. kho. biyär ‘opposite bank’ < *vi-pära- [Tu 
11796]?). Wack(-Deb), KZ 67 (1942) 171f. - KS 387f. 

vibhindu- (N. pr. und Adj.), s.u. BHED, o. II 274. 

vibhidaka- m. Terminalia bellerica Roxb. (RV [7,86,6; 10,34,1; 

steht an beiden Stellen für die im „Würfer-Spiel verwendete 

Nuß des Baumes], AVP +; s.o. I 42, Falk, Brudersch 103f., 

Syed, Flora 515ff., mit reicher Lit.), väibhidaka- vom v°- 



vibhrtra- - viiigi- 559 

Baum stammend (TS +); vibhitaka- m. Terminalia bellerica 
Roxb. (Br +; Ableitung Kä(h + vaibhitaka-); in JüS auch 
bahetaka-, vahedaka-, vibhedaka- (s. KEWA III 218, Tu 
11817). - Mi., ni., pä. vibhitakavibhedakavibhitaka-, pkt. 
bahedaa- u.a. (Tu[AddJ 11817). - Ohne sichere Deutung; 
Fremdwort? 

S. schon o. I 42, s.v. afad-. Auszugehen ist von der frühest beleg¬ 
ten Form vibhidvibhit0 u. dgl. sind als sekundäre Umformungen 
erklärbar (KEWA, a.a.O., mit Lit.). - Schwierig bleibt die Verbindung 
von vibhid0 mit ep. + vibheda- 'Uneinigkeit’ (~ BHED 'spalten’, o. 
II 273f.), als „*Zank-Nuß“ (Charp, MO 26-27 [1932-33] 161 ff, AiGr 
II 2,528). 

vibhrtra- vibhftvans.u. BHAR, o. II 247. - vibhvan-, vibhü- 

(°bhü-), s.u. BHAV1, o. II 255. - vimfgvarls.u. AL4R/, o. 
II 326. - viyotdr-, s.u. vyd/?ian-. 

virapsä- m. Überfluß, Fülle (RV), virapsf- f. Adj. überreiche, über¬ 
fließende (RV 1,8,8), virapsin- strotzend, übervoll (RV +)- - 
lir.: Ygl. Namen der NÜ wie *virafsa- (Koseform *raßa-ka-)\ 

Hinz, NÜ 196,262 (mit Lit.). - Für *vira-psv-d- (s.u.) rMänner 
und Vieh besitzend’, vgl. av. pasu- viraumbr. u[e]iro pequo 

(o. II 109); RAPS 'strotzen* (meist mit vi) ist aus v°, das man 
als vi-raps-d- aufTaßte, abstrahiert (KEWA III219; GiovStudio 
I 328fT, mit reicher Lit). 

Vgl. die Angaben in KEWA III 219, 794, GiovStudio I 329 und 
Anm. 874-876. Ved. vira0 gegenüber vira- (s.d.) ist als Anschluß 
an vi, eher aber als Komp.“Form (mit Laryngalverlust) für *viHra° 

deutbar (s. Schrijver, Refl 532); zu *°psv-aidg. *°pku-6- (~ pasu-) 
vgl. Schi, Spr 23 (1977) 

viräsdh-, s.u. vira-, SAH. 

viiigi- f. eine Schlangenart (AV 5,13,7). - Nicht von der Schlan¬ 
genbezeichnung äligi- an der selben Textstelle zu trennen. 

S. o. 1176 (mit Verweis auf KEWA III220); ferner KuiAryans 47,60. 



560 vilistengä- - I'IS 

vilistengä- f. Name einer DänavT (Kä(h). - Nicht befriedigend 
erklärt. 

Hin Deutungsvorschlag bei Bur, Fs Palmer 37; zur Lesung s. Wrb 
bei Mittwede, KS 84. 

vivakti, s. VAC. - vivdksanas.u. VAKSy o. II 487. 

vivadhä- (w") m. Schulterjoch für das Tragen von Lasten, Trag¬ 
holz (TA +; TS vt-vivadha- das Gleichgewicht nicht haltend, 
sa-vivadha-tvä- n. Halten des Gleichgewichts; s. Pan 4,4,17 [zu 
wV'VwV'], MK II 305). - Ein v/-Kompositum. 

*vadhti- bleibt unklar; ob *°undh‘6-, zu *VANDH 'flechten’, s. 
vandhur-, o. II 503? - Traditionell wird ''vadhd- mit der im lir. 
offenbar sonst fehlenden idg. Wurzel *uedh 'knüpfen, binden’ (in 
ah. fedan Gespann, ahd. wetan binden, ansehirren, etc.) verbunden; 
s. die Lit. in KEWA Hl 222, Lehmann 154a. - Ved. v°, vielleicht 
„♦Träger41 od. dgl., könnte noch zu anderen ^-Wurzeln (mit 
Modifikation durch vr) gehören, z.B. zu iir. *(ll)uadh 'fuhren’ (o. II 
498; jav. viuuäöaiiantu 'sie sollen hin und her führen’, Vd 8,16). 

viväsvant- m. Name eines göttlichen Wesens, des Vaters von 
Yama (o. II401) |RV +; auch vivasvant-, s. AiGr II 1,220 (Voka¬ 
tiv-Betonung nach Thi, MSS 44 [1985] 243)], vaivasvatä- von 
v° stammend (RV +); an einigen Stellen viväsvant- (wV°) Adj. 
‘aufleuchtend, morgendlich’ (KEWA 111 222 und Anm. *, 
Renou, EVP 12 [1964] 80f., 97); viväsvan- n. ‘Morgenschim¬ 

mer’ in RV 1,187,7 (°va\ 8,102,22 fvabluh; AiGr II 2,899, 
Renou, EVP 16 [1967] 95). - Iir., jav. viuuat/hant- m. Name 

einer mythischen Gestalt, des Vaters von Yima und ersten 
Haoma-Presscrs unter den Sterblichen (Mh, AirN 1/98, mit 
Lit.), vgl. aav. jav. viuuatjhusa- von v" abstammend, jav. 
viuuaijhana- dss. (s. Mh, a.a.O. [auch 11/29], HumbElfSkj, 
Gä II 82). - Zu VAS2. 

Vgl. KEWA III 222, mit Lit.; G. Nngy, MSPh 78 (1974) 73ff. 

VIS, s. VES. 
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vis- - vispdri- 561 

vis- f. Niederlassung, Ansiedlung einer Familie, Glansdorf, Haus¬ 

gemeinschaft, Stamm, Mannschaft, Volk (RV +; s. S. /immer, 

MSS 44 11985] 293flmit Lit. [und B. Schlerath, Krat 40 

(1995) 8f.]); ('war-vis- dessen Mannschaft auf dem Karren 

ist (RV; o. 1 71), °visä- (deva°, nuimisyn") Stamm (der Götter 

bzw. Menschen, TS; u.a., AiGr 111,113); visyä- zum Stamm 

gehörig (RV; AV + 'Angehöriger der dritten Großkaste1; 

RV [10,90,12] + vaisya- Angehöriger der dritten Großkaste, 

„Vaisya“). - Mi., ni., pa. vessa- m. 'Vaisya’, u.a. (Tu 12150, 

14810). - Iir., jav. vis- f. Hof, Dorfschafl (visiia- der Gemeinde 

zugehörig), ap. viO- f. königliches Haus, Palast, Haus, Hof(s. 

DandPohl 171 ff., 194IT., mit Ul.; Schm, Bis 56), mp. im Dorf, 

khot. bi sä- Haus, paräci yus Haus, u.a. (Bai, Dict 292a). - 

Idg. *ueik[VFsS' s.d.], *uojk-o- u.a. [vgl. Szcm, 

Var 77, 96, 99); aksl. vbs-b f. Dorf, Gelände. 

Vgl. noch vispäti- (dort auch zu iir. Textfiguren), vispiiln-. - 
Zur Flexion (RV int, \>is-am, vis-e, vis'-äs, Plur. vis-as, vis-tim, vik-sä 

u.a.) s. AiGr UI 23f, Kui, IIJ 10 (1967) 103lf.; über die Ämrc<jila- 
Bildung vise-vise (jav. visi-visi) s. AiGr 11 1,146, W. Dressier, (is 
Brandenstein 39(1, o. I 751. 

visankata-, s.u. vikatao. II 552. - visä/äs.u. sälä-. - visikhä 

s, stk hä-. - visisipm-, s.u. sipivistä-. 

vispäti- m. Stammesherr, Oberhaupt einer Niederlassung, Ge¬ 
bieter (RV +; Br + vifpati-, s.u.), vispätni- f. Herrin, Frau des 
Hauses (RV +). - Iir., jav. vispaiti- m. Oberhaupt eines Stam¬ 
mes (~ vispö visö vispatöis, visqtn vispaitis : RV vtsvuscvn ... 
visätnpätim, visam... vispätih; AiGr II 12 Nachtr 12, Schleralh 
II 164b). - Idg. *yik-poti-, *°potnih2- (~ vis-, piiti-, pätni-), 
vgl. lit. viespats (alt viespatis) Herrscher, Herr(gott), vicspmi 

(alt viespatni) Herrin, apreuß. {buttns) waispattin (Haus-) 
Frau (AkkSg). 

Die Abweichung im Balt. gegenüber *uik-p° erklärt J. Knohloch, 
Sprw 5 (1980) 189f. als Neuerung; anders Szcm, Var 77, 8011*. (mit 
reicher Lit.). 

Zum Lautlichen (vii-p* : Br \ vit-p°) s. AiGr I 327, I2 Nachtr 185, 
II 1,125,242 (mit Lit.), 265. 



562 vispdlä- - visva- 

vispätä- f. Name eines mythischen Wesens (einer Stute?), dem 
von den Asvin ein eisernes Bein eingesetzt wird (RV [1,116,15 
u.a.; 10,39,8]; R. Pischel, VedSlud I 171 IT'., MK 11 308f.); 
vispdlävasu- eine Bezeichnung der Asvin (RV 1,182,1 AkkDu 

*sü; nach der häufigen Asvin-Bezeichnung RV väjinivasü 

gebildet, Old, Noll 181, Renou, EVP 16 [1967] 29?). - Wohl 
ein Kompositum mit vis-. 

Zu °pälä- s. die Deulungsvorschliige in KEWA III 225; D. Maggi, 
CampProbl 55fT - Die Erklärung M. A. Mehendales (s. KEWA, 
a.a.O., Renou, a.a.O. lü) ist von ihrem Urheber (briefl., 1985) zurück¬ 
gezogen worden. 

vtsva- Pron.-Adj. jeder, all, ganz (RV + [NomSg m. °vasy AkkSg 
°vom, Nom AkkSg n. °vam, DatSg m.n. °vasmai, AblSg °vas- 

mnt, GenSg °vasyt7, f. °vasyäs1 NomPl m. °vey GenPl m.n. 
°vesämf f. °väsämy usw.; AiGr III 581 f.]>; in Koinpp. und Ablei¬ 
tungen visvd°y z. B. RV H- visva-deva- zu allen Göttern gehörig, 
RV visvd-pesas- mit allem geschmückt, RV visvä-psu- ganz 
aus Atemhauch bestehend (o. II 199), RV visvd-bhänu- all- 
glänzend, RV + visvd-rüpa- allgcstallig, RV + visvämiira- 

N. pr. (o. 11 355; z.u visvänara- s. bes.), bzw. RV + visvdtas 

allerwärts, RV + visvdtra überall, RV + visvathä auf alle Weise, 
RV mvddha allenthalben, RV + visvdhd überall; usw. (s. 
auch unten). - Mi., singh., pkt. vissa- all, u.a. (Tu ll962f.). - 
lir., aav. jav. vispa- all, ganz (jav. auch mit Kasus nach der 
pronominalen Flexion, NomPl m. vlspe [ved. vfsvc], GenPl 
vlspacsqm [ved. Vesärn], DatSg vispamäi — 0ahnwi [ved. °vas- 

maft\ AiGr 111 581, Ted, ZU 2 [1923] 42, J. Narlen, Fs Mum¬ 
bach 275f. Anm. 6, HofTm-Narten 69f., 77), ap. Visa- all (auch 
vispa-dss. [med.]; Hinz, NWe 156, NÜ 264f.,265(T.),<v1i[s]pda) 
= /vispadä/ überallhin (Schm, Bis 45,74), khot. bissa- (lumsuq 
biso-)all, mp. wispjeder,all,sogd. wyspall, man. sogd. wysp'röyy 

Liberal! (= ved. visvdtra; Il[enning] bei Gersh, Gramm 67 
§440), parlh. wysp all (Bai, Dict 2891)). - lir. *uiata- ralF ist 
von lit. visas, lett. viss 'ganz, alP, apreuß. tW.viv? 'all(erlei)’, aksl. 
vhsb 'ganz, jeder, allein’ schwerlich zu trennen. 



563 visvänara- - visä- 

Vielleichl doch zu vi (*ui-so- im Ball, und Slav. — vor-iir. *ui-ko- 

[iir. *nua- kann von särva- bezogen sein, s. die LH. in KEWA KI 
225 f.], Kli, LaulgEl 210); anders (*uif<-so- > aksl. vhsb ~~ *ui£-uo- 

[v»/i-|) J. Knobloch, Sprw 5 (1980) 190 und Anm. 67; s. auch S. Zim¬ 
mer, Glo 63 (1985) 222 und Anm. 6. Ältere Lil. z.u dieser Problematik 
in KEWA, a.a.O.; Karulis II 540 f. - S. ferner unter visu-. 

Zum Akzent von visva- (visvä0) vgl. 11. Berger, MSS 32 (1958) 22 tf. 
Mehrere Übereinstimmungen zwischen Vcd. und Iran.: s.o. I 631 

zu visva-nt r- u.a., o. 1 743 zu visve deväh, o. I 785 zu visva ... dhä- 
ma, o. II 168 zu visva-pis- u.a., o. II 394 zu visvcbhyo yajatebhvah, 
o. II 534 zu visvävasu- u.a., o. II 561 (s.v. vispti(i-) zu visväsäm visam 
pätim\ s. ferner ved. visva tu pä bzw. visva- väsu- ~ jav. nipaiiemi vispa 

vohii (Schm in KEWA 111 226), ved. visve amrtäh u.a. ~ Y 42,6 vispa1' 

am?sa° (sptnta*), Schm, Di 194, Schlcralh II 155b, Narten, AS 32. - 
Weiteres in KEWA KI 2261. 

Zur Frage eines indischen (iranisierten?) Flußnamcns 
bham- in Klesias* Eitaßapoe (Lil. in KEWA Kl 226) vgl. Karltunen, 
IndEarlGrLit 83f. Anm. 139, 184 Anm. 227. 

Über visväpsnya- s.u. sfäna-. - Fraglich visvävavus- {hambä“), o. 
II 210. 

visvänara-: Epitheton des Savitar, des von Savitar aufgestellten 

Lichts, des Indra, der Kraft (RV); dazu die Ableitung vaisvä- 

narä- (RV +; vgl. E. B. Fintlly, WZKS 26[1982]5fT.). - Kompo¬ 

situm aus visva- (visva') und *°llnar-a-, das offenbar zu 

när- (s.o. II 19) gehört. 

Üblicherweise auf när- 'Mann’ bezogen, also „allen Männern gehö¬ 
rig, allen Männern hold“ od. dg!.; möglicherweise ein mit */Inar- 

'Mann* verwandtes *Hnar- 'Kraft' enthaltend, s. die Lil. hei Renou, 
EVP 3 (1957) 93, 4 (1958) 35, KEWA III 227, o. II 20. 

Anders L. De Vries, KZ 93 (1979) 11 Anm. 13, 16, 20 (als Agni- 
Epithelon [vru0] zu visva- und a/wla- [o. I 70); vgl. ved. sämi- agni-, 

AV + visvadävyä- [von Agni; ~ dävä-, °dävyä-, o. 1 708)). 

Vl$\ vis-, s. VES. 

visd- n. Gift (RV +; 'Aconitum', s. Rau, Pl'eilgill 37), visävanf- 

giftig (RV +; AV *visä- 'giftig’, s. AiGr II 2,138?). - Mi., nu.„ 

dard., ni., pä. visa- n. Gift, usw. (Tu 11968 (mit Verweisen), 

Tu Add 11968, Rau, a.a.O.). - lir., jav. visa- n. Gift, vis n. 
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Gift, Giftsaft (s.u.), visauuani- giftig, khot. bätu\ bei’ Gift 
(NomSg; InstrSg benui), mp. wis, np. gtts Gift, u.a. (KEWA 
HI 227, Bai, Dict 282a, Emm, CompLI 211, 214). - lüg. wohl 
*uis- n., NomAkkSg (mit Dehnung im Einsilbler) *itis (jav. 
vis); davon einerseits *uis-ö- (visä- usw., toch. A weis, B wase 

‘Gift1, s. SzemLatW 87, D. A. Ringe, Jr., Spr 34 [1988-90] 82 
Anm. 58, MSS 52 [1991] 140 Anm. 9, mit Lit. [anders Scfifyvef; 
Refl 232]), andererseits *uis-ö- (gr. io<; m., lat. itirus n., air. 
ß 'Gift1). 

Vgl. Mh, LI 171 und Anm. 306, Lubolsky, System 79; anders Szem, 
a.a.O. 87ff. (auch zur Frage weiterer etymologischer Einbindung von 

vgl. B. Forssman, BNF 27 [1992] 413; Älteres in KEWA 
III 227f.), Schrijver, a.a.O. (*uillso-\ ved. vi° usw. unerklärt). 

Zu finn.-ugr. Wörtern für 'I laß’, die als Entlehnungen aus iir. *uisa- 

'Giff erklärt wurden, s.o. I 771 (mit Lit.). 

visaktas.u. SA C2. 

visaya- m. Bereich einer Tätigkeit, Wirkungskreis (Up, Sü +; 
Em, Lg 49 [1973] 163 f = Seil1202). - Mi. (singh.?), pä. visaya- 

m. Bereich, u.a. (Tu 11973). - Wohl zu VES. 

Vgl. Tu, a.a.O., Em, a.a.O. - Nicht Vorzuziehendes in KEWA III 
228 bzw. bei W. Knobel, KZ 99 (1986) 239f. 

yisanä- f. Horn (AV +); dazu wohl der Name eines Volksstam- 
mes, RV 7,18,7 vis an in- (s.o. II 254), und der Name einer 
Pflanze, AV visänakt7-(Lit. in KEWAIII228).- Mi., singh., pä. 
visäna- n. Horn, u.a. (Tu 11977, mit Verweisen; s. auch o. I 
444). - Nicht überzeugend erklärt. 

Nach WhiLanm 94, 370 zu SÄ f vi ('losbinden, abzäumen’; vgl. 
RV 5,44,11 vi-säno-t wenn 'Abzäumen’; s. die Lit. in KEWA, a.a.O., 
Tu 11992.2), als „abzuwerfendes Horn“ (?). - Ganz unwahrscheinlich 
ist auch die Zusammenstellung mit ahd. wisuni 'Wisent’ u.dgl. (Lit. 
in KEWA 111 228f). 

visätaki- f, AV 7,113,2. - Unklar. 

Vielleicht ./gütig“, /u viui-\ s. die Lit, in KEWA III 229. 



565 visu- - visti- 

vism-, visu- "nach verschiedenen Seiten1 (~ vf)y nur in Ablei¬ 

tungen und Komposita: RV visuna- verschiedenartig, RV 

1,33,4 visunak nach verschiedenen Seiten hin (vgl. AiGr III 

231), RV + visvaiic-/visüc- nach verschiedenen Seiten gewandt 

(dazu wohl RV 1,117,16 visväc- m. Name eines Dämons), 

RV 4* visücina- nach verschiedenen Seiten auseinander¬ 

gehend; RV + visu-rüpa- verschiedengeslallig, Br + visiikuh(a)- 

zwiespältig (Sha 103,269f.), RV, AV visü-vfi- Abweiuler (dazu 

RV 8,26,15 visiuln'th- = *druhö visüvit, Renou, LiVP 16 11967J 

62?); s. auch unten. - Pä. Visum 'individually1 (Tu 11981; s.u.). 

- lir., jav. vizuuanc- nach verschiedenen Seiten sich wendend 

(Lit. hei Schm, Fs Kuiper 138 Anm. 26). 

RV 1,164,43 visüvänt- stellt nach Thi, KZ 92 (1978) 41 Anm. 30 

(und bei Kiehnle 44) für *visuu (=w-, o. 11 507) + "iwif- „durch Vögel 
charakterisiert“ [von Thi (1994) zurückge/.ogenl; hingegen ist AV + 

visüvänt- 'Mitteltag, Scheitelpunkt' (pkl. visuva- 'equinox’ u.a., 
Tu[Add] 11982) aus *visuvät-vanh 'charakterisiert durch Auseinander* 

streben' (*visuvät-: visu- = pravät-: präy o. II 183) erklärbar (Thi hei 

Th. Oberlies, OLZ 89 [1994] 591). 

Iir. *uisu° ~ vi mit *ui-so- verknüpfbar, sofern dieses neben 

*ui-k(u)o- (s. visva-) anzunehmen ist? Vgl. die Lit. in KEWA III 

229. 

viskali- s. Nachlr. (Band II) s.v. bisa 

VIST, s. VEST. 

vistäp-y s. die Behandlung u. STA MBH1. 

visti- in mehreren RV-Be!egen; wohl 'Dienstleistung, Arbeit, 

Tätigkeit’, zu VES. 

Die Belege sind: RV 1,20,4 vis/y (äkrata; für "//'oder "//), etwa 

'durch Dienstleistung’ (GeRV I 19); RV 1,92,3 vistibhih, wohl 'an 

den Arbeiten’; RV 4,6,4 trivisty (eti), 4,15,2 trivisty {ätihvaram) von 

tri-visti- (°ti oder s.o.) 'durch dreifache Dienstleistung’ (Liehen 
138 Anm. 1; 'par un triple travail’, Renou, EVP 13 |1964| 98?); RV 
1,102,8 rrivistuifiätu- ('aus dreifacher Leistung’, s. I.icbeit. a 0.7); 

fraglich tuivistis.o. II 26, mit Lit. - Die RV-Bclcgc halten dann 
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gleichen Bezug auf VES wie ep. + visii- f. 'Zwangsarbeit’, pkt. vitthi- 
f. dss., u.a. (Tu 11989 (mit Verweisen]). 

Nicht vorzuziehen ist die AulTassung von RV visfi- als 'wechselnd’ 

(s. das Referat in KEWA III 230) bzw. 'turn, time’ (Tu 11988). 

Iranische Wörter, die mit v° verglichen wurden (s. KEWA III231, 

Bai, Dict 26a, 291b), bleiben fern (Emm[-Sk] II 110). 

vis tim in-, s. STYA. 

visthä- (Taeces*), s.u. STUÄ. 

visnäpü-y s.u. SNA. 

visnu- m. Name eines Gottes, der die irdischen Räume (drei¬ 
mal) durchschritten hat und in seinen Fußspuren Segen 
hinleriäßl; Schaffer der Wohnräume, die Welten ausdehnend; 
usw. (RV +; Millebrandt II 31If., 316fT, Gonda, Asp 53ff, 
Schneider, Vi$nus Aufstieg 3ff., 22fl). - Mi., ni., pä. venhu 

pkt. vinluhy venhih m. fVi§nu\ u.a. (Geiger, Pä 44, TufAdd] 
11991).-Nicht klar. 

Überlegenswert ist eine mit jisnü- 'siegreich* (~ JAY% o. I 573) 

vergleichbare Bildung *vis/ni- (~ VA Yl [o. 11 509f.]7); s. Bai, MithrSt 

llf., Anm. 24. - Ein schon iir. *uisnu- soll im nachzarathustrischen 

Iran durch den Goltesnamen jav, rasnu- (~ elanviran. *ras?tiMläta- 
m. N. pr., u.a. [Hinz, NÜ 200]) ersetzt worden sein (Lit. in KEWA III 

232)[?]. 
Ved. v° wurde auch als vi-snu- 'Crossing the back’ (~ samt- 'Rücken, 

Gipfel1), als vi-s-nu- (~ vt\ visu-) 'nach allen Seiten gerichtet’ oder 

als vis-nu- 'tätig* (VES) erklärt. Dazu und zu anderen Vorschlägen 

(einschließlich der Annahme eines nicht-arischen Namens oder einer 

Verschmelzung zweier herkunftsverschiedener Namen) s. das Refe¬ 

rat in KEWA 111 231 f.; Gonda, Ol 221, C. Kiehnle, S1I 5/6 (1980) 

133 f. 

vispitä- n., nur RV 7,60,7 und 8,83,3; etwa 'Bedrängnis, Gefahr, 
Not, Widerwärtigkeit’ (s. Renou, EVP 3 [1958) 111; vgl. RV 
7,60,7 päidfh no ... vispinisyn parsan [8,83,3 no vispitä ... 

paisatha] ~ 2,33,3 pärsi nah päräm ämhasah). Unklar; viel¬ 
leicht ein vi-Kompositum. 



vispalirixnka- - vihäyas- 567 

Eine alte Deutung (s. Grassm 1310) stellt v° als 'vi-spitä- („*nicht 

ausgedehnt“ > 'eng, Enge’ [~ änVms-, s.o.)) zu vi und SP HÄ (vgl. 

lliersche, Asp 60f.; KEWA Hl 232). - Nicht vorzuziehen ist Her¬ 

leitungaus „*vzrwickcll[c Lage]“(VES7), vgl. AiGr PNachtr 

100, KEWA, a.a.O. (dort zu weiterer Lit.; s. auch W. Knobel, KZ 

99 [1986} 235). 

vispulingakä-, wohl: Funke, Fünkchen (RV 1,191,12; Renou, 
EVP 16 [1967] 96; s.u.), visphulinga- m. Funke (Br +), 
sphulingini- f. eine der sieben Zungen des Feuers (Up +), 
sphulinga- m. Funke (cp. •*; kl. utphuhnga- Funken sprühend 
[*uf-sph'\ AiGr II 1,128]). - Mi., ni., pä. phulinga- m. Funke, 
u.a. (Tu 13851; s. *splwrit)ga-y 13851.2). - Vielleicht zu 
SP HAR' (SP/IUR) 'schnellen, sloßen’. 

S. die Lit. in KEWA 111 545, 803. - Nicht vorzuziehen ist die 
Verbindung mit arm. p'ayl fGlanz’ usw. (Lit. in KEWA Hl 545; s. 
Kli, AltarmVerbum 170). - RV 1,191,12 vispu1* (für *W.y/?/w", Renou, 

a.a.O.?) bedeutet nach einer der Erklärungen Säyanas 'kleiner Sper¬ 

ling*; GeRV I 273 ad 12a neigl dieser Auffassung zu. Ae. speanvii, 
ahd. spatoy nhd. Sperling usw., die dann anschließbar waren (KEWA 

111 545), mögen - wie "sphulinga- usw. Tunke* - mit der SPHÄRE 
Sippe verwandt sein (s. Lehmann 319a, Kluge-Sccbohl 685bf). 

visvanc-, s. visu-. 

visalyd- visalyaka- m. eine Krankheit (AV). - Unklar. 

Zur Natur dieser Krankheit s, ZimmerAiL 378, 386, MK 11 315, 
Zyskllealing 32 Anm. 9; WhiLanm 376, 551 ziehen eine Lesung 

°sälpaka-y °salpä- vor (: SA RP 'schleichen*? KEWA III 233). 

vihäyas- Adj. kraftvoll, gewaltig, ausgedehnt (RV +). - „Von 
ausgedehnter (vi\ AiGr II 1,101) Kraft“; °hnyas- rKrafl* auch 
in AV sdrva-häyas- 'alle Krafl habend’. - Das Etymon von 
°häyas- ist umstritten; vielleicht zu HA Y 'antreiben’ (s.. die 
Lit. bei Nowicki 142). 

Jüngeres vihäyas- (Mn +), vihäyäsa- (TA +) 'Luftraum, Himmel' 
isl aus dem ved. Adj. entwickelt (~ RV 1,123,1 k/sruul mi asrlunl 
... vihäyäh)\ s. KEWA III 234, Renou, EVP 3 (1957) 56. 
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Vl s. VA Y1 bzw. VYA. 

vicya RV 10,10,6, wohl 'mit abgewandter (Rede)* (Thi, Fs Tovar 
373 Anm. 18, mit Lit. [= KS 1042 Anm. 18]); von *vy-anc-/*vic- 
'weggewandt, weggerichtet’, s. vL 

Vgl. KEWA III 234 f. (mit Lit.), Tu(Add) 12042, TuAdd 12041a, 
Thi, a.a.0. 372 Anm. 16 (auch über viel- f. 'Welle* der JüS). - Jav. 
vic° (~ *viianc-l) bleibt fern, Schm, Fs Kuiper 134 Anm. 1 (mit Lit.), 
136 und Anm. 8. 

ViD stark machen, fest machen, festigen (RV [vidäy°)\ Jamison, 
-aya- 90, GiovStudio 1201 ff.), vlditä- hart, gefestigt, fest (RV; 
AiGr II 2,581); vldü- Adj. fest, stark (RV +), vißu-patman- 

starkflügelig (RV 1,116,2), vidväriga- mit festen Gliedern (RV), 
u.a. - Or. biribä 'to test’ (Tu 12047). - Iir., aav. vöizda[ er¬ 

hobt (die Waffe, Y 32,10), jav. aißLvöizdaiiant- erhebend 
(das Haupt, Y 9,31; s. HumbElfSkj, Gä II 84 und die Lit. bei 
GiovStudio I 203 Anm. 483). - Idg. wohl *uejH-s-d°y zu 
vdyas-. 

S. die Lit. in KEWA III 236; Vine, Diss 119f. 

vinä- f. Laute (YV +; MK II 316), vmävädd- m. Lautenspieler 
(VS +; o. II 496). - Mi., ni., pä. vinä- f. Laute, u.a. (Tu 
12048). - Unklar. 

Mit iran. Wörtern wie khot. bina 'ein Musikinstrument, Harfe, 
Laute’, man. sogd. wyn 'Laute’, mp. win 'Laute’, arm. (< iran.) vin 

'Laute* steht v° „in einem nicht näher aufgeklärten Entlehnungs¬ 
zusammenhang*4 (KEWA III236, mit Lit.; s. Bai, Dict 284a, G. Bolo- 
gnesi, Gs Van Windekens 44). 

vidhrä- heiter, klar (bzw. 'heiterer Himmel’): nur im LokSg vldhre 

bei heiterem Himmel (AV -f) und in den Kompp. vidhra- 

bindu- bei Sonnenschein gefallener Tropfen (Käth), vidhra- 
samrddha- bei heiterem Himmel gediehen (Käfh); dazu 
vidhrya- zum heiteren Himmel gehörig (YV, AiGr II 2,855; 
wertlose Variante idhriyao. 1205, mit Lit.). - Mi., (nu.-)dard., 
ni., pä. viddha0 (in Kompp.) klarer Himmel, u.a. (Tu 1205lf., 
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TuAdd 12051, H. Hendriksen, AcOr 37 [19761 307). - Aus 
vi + *idh-rä-(~ EDHy s. gr. iöapo<; hell, klar, rein; Pet, Lar 79). 

Vgl. oss. ird ‘rein, klar* < iran. *uuira- oder *idra- (Abaev I 547f.; 
s. Tu 1612, KEWA III 237 (mit Lit.], Joki 260, Katz, Habilschr 86); 
nicht hierher jav. viöisrauuah- N. pr. (s. Mh, AirN 1/94). 

virä- m. Mann, kraftvoller Mann, Held, Sohn (RV +; Fern. °rä- 

in SB vlre VokSg "Heldin!’ [s. AiGr II 2,239]); virakä- m. 
lieber Held (RV 8,91,2; zur Bed. s. Narten, YI I 146 und Anm. 
45), viräy0 sich als Held erweisen (RV +; Jamison, -äya- 52), 
virayä in Erwartung von Söhnen (RV), virayü- nach Mannen 
verlangend (RV), virävant- mit Helden versehen, reich an 
Söhnen (RV +), vira-hän- Männer tötend (RV [ä-virahan-\, 

AV [°ghni- fj, YV +)> virinh f. Frau eines Mannes (RV 10,86, 
9.10; GeRV III 275), viryä- n. Heldenkraft, Heldentat (RV +); 
problematisch RV 10,104,10 virenya- (vgl. die Lit. in KEWA 
III238f.; D. Maggi, SSL 15 [1975] 87f.); s. väira-. - Mi., nu, 
dard., ni., pä. vira- m. Held, usw. (Tu 12056 [mit Verweisen], 
TuAdd 12056). - Iir., aav. jav. vira- m. Mann, Mensch, elam.- 
iran. *vira° in Namen (Hinz, NÜ 262 IT.), sogd. wyr- Ehemann, 
mp. wir Mann, Held, yaghnöbi /wir/ Mann. - Idg. *iuHrö- 
'jugendkräftig, ßunger) Mann, Krieger’ (s.u.), lit. vyras Mann, 
Gatte, lett. virs Mann, toch. A wir jugendlich, jung, frisch; mit 
♦-//-Schwund im Kompositionskontext *uiro-: in RV 1,35,6 
viräsäh- (NomSg °sät) "männerbezwingend’, wohl auch in 
vira-psä- (o. II 559), vielleicht in Apabhr., Nu., Dard. (Tu 
11840), in iran. *uira- (> sogd. wyr- nach Ted, ZU 4 [1926] 
103 [doch kann dieses auch für *itira- stehen, s. syr- "gut’ < 
*crira-, S-W briefl.]), außer-iir. in lat. uir, air. fer; got. wair 

u.a. "Mann’. 

Vgl. die Lit. in KEWA III 238f; D. Q. Adams, Glo 65 (1987) 
174f., D. A. Ringe, Jr., Spr 34 (1988-90) 72, Schrijver, Refl 340, 
532f., Karutis II 537. - Idg. *uili-rö- wohl zu väyas-y lat. uires 

‘Kräfte’, als ‘jugendkräftig’ (zur Semantik s. R. Normier, KZ 94 
[1980] 273, Pet, MiscLingGrL 102 und Anm. 69, mit Lit.). 

Alt ist dichtersprachlicher Zusammenhang von *uiHrö- mit *peku-, 
s.o. II 109 (mit Lit.). Vgl. ferner iir. Textfiguren von virä- (~ när-. 
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0. II 20) mit ugra-fjav. aofah- (KEWA III 238) bzw. mit revänt- 
(o. II 439); ved. vira-han- (s.o.) = jav. vira-fan- Männer tötend (~ 
altkymr. Guoruan, Guruan N. pr. [biitann. *uiro-uon-o-]7 S. Zimmer, 
briefl.). 

Nachweise von IAV *ulrQ)a- (s. Mh, IAV 135b, Mythos 74, 81) 
sind nicht geglückt; vgl. KammArier 92f., 118, 216. 

virana- n., virina- m.n. Andropogon muricatus (AVP +; dazu RV 
l, 191,3 vairinä- dem v°-Gras gleichend [s. GeRV I 272]). - 
Mi., ni., pä. birana- m. Andropogon muricatus, u.a. (Tu 
12057). - Unklar; Fremdwort? 

Zu dravid. Anschlüssen s. die Lit. in KEWA III 237; DED2 492b. 
Mit vird- nur volksetymologisch zu verbinden (gegen AiGr II 2, 
200), s. auch Sü + viraiara- n.. Lex. vJrataru- m. "Andropogon muri¬ 
catus’ u.a. (vgl. KEWA III 238). Ved. v° ist vielleicht ebenso wenig 
sicher erklärbar wie die Benennung der Wurzel dieser Pflanze, usira- 
(s. JüS, s.v.; Syed, Flora 144ff.). - Unsicher ist Zugehörigkeit von 
Br + dür-birina-t su-birand- („?“), s. Sha 311. 

virenya-, s.u. vird-. - vurya- (hotr°\ s. VAR1. - VR lt\ s. VARI|2. 

vrka- m. Wolf (RV +); vrkf- f. Wölfin (RV [°ih, °yäm7 °ye] +; 
AiGr III 170). - Mi., dard. (?), ni., pä. vaka- m, Wolf, u.a. 
(Tu 12062[f.]; s. auch 10754 [*ruka-; dazu KEWA III 240f., mit 
Lit.]). - Iir.Jav. Vdhrka- m. Wolf(= vrka-\ elam.-iran. *vfkaC)- 

(Hinz, NÜ 271), khot. birgga-, buddh. sogd. wyrky, chwaresm. 
’wryk, mp. np. gurg Wolf, usw.; Sughni wirjin f. Wölfin (*yrci° 

[~ vrkf-] s.u. II 572 zu vrcfvant-) + *°nhy vgl. Morg, Shughni 
91b, 118a und in KEWA III240; Bai, Dict 289a). - Idg. *uikvo- 

m, , *ujkviH° f. (s.u.), got. wulfs m. Wolf (vorgerman. *yulfa- 

< *yülx¥a-)y an. ylgry ahd. wulpa f. Wölfin (s.u.), lit. vifkas, 
lett. vilks m. Wolf, lit. vilke f. Wölfin, altruss. vblkt m. Wolf, 
urslav. *vblci° (russ. volcica, sloven. voicicau.a.) f. Wölfin, toch. 
B walkwe m. Wolf; auch (mit *lu° ~ *uj°) gr. Auxo; (lat. lupus) 

m. Wolf. r 

S. die Lit. in KEWA III 240, 795, Frisk II 144, III 148, Lehmann 
412a, A. Christol, L ALI ES 5 (1987) 60f., SzemLatW 64 Anm. 102, 
Karulis II 530f. 
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Zum Etymon von idg. *ujk*o- s. A. Lehrman, Spr 33 (1987) 17 
(Substantivierung eines Adj. *ulkvö- 'dangerous* [im Heth. bewahrt; 
ob ved. *vrka- 'gefährlich* noch in Ableitungen wie vrkdtät- 'Gefahr* 
(s.u.) u.a. bewahrt sei, bleibt offen, Lehrman, a.a.O.]). Älteres in 
KEWA III 240; s. auch A. Klimas, PICL XI, II, 543fl, J. T. Koch, 
CMCS 20 (1990) 13 Anm. 43. Die Annahme eines *ijjko- 'Zerreisser* 
(s. KEWA, a.a.O.) ist hinfällig, zumal vrka- in RV 1,117,21 und 
8,22,6 nicht 'Pflug*, sondern ‘Wolf bedeutet (Old, Not 1 113, GeRV 
I 159, ad 21, II 327; D. Maggi, SSL 23 [1983] 77ff). 

Idg. Erbe ist vrk-t- f., mit Suffix-Betonung; an. ylgr, ahd. wttlpa 

(german. '-gH-, *-&-) weisen auf eine mit vrki- urverwandte Bildung 
hin (zu Einzelheiten s. Eich bei Mh, FsLeroy 13 lf. Anm. 12; Weiteres 
bei Mh, a.a.O. 132f. Anm. 13, 16; s. Szem, Fs Mitxelena 265 Anm. 
з, 270 Anm. 33 = ScrMin 1068 Anm. 3, 1073 Anm. 33). 

Hierher vrkäti- 'räuberisch, Räuber* (RV 4,41,4; s. die Lit. in 
KEWA III 241, Renou, EVP 7 [1960] 76), das neben vrka- steht wie 
jav. gaöö.ti- neben gaöa- 'Räuber’ (Bthl, Wb. 489); vrkätät- (RV 
2,34,9 °ti; s.o. und KEWA III 241); vrkadvaras- (RV 2,30,4; dazu 
KEWA III 239f., oben I 764); vrkäyu- (RV 10,133,4) 'räuberisch, 
mordlustig’ (AiGr II 2,847). 

Aus iir. Quelle stammen finn.-perm. Wörter wie mordwin. verges 

и. a. 'Wolf (Redei, Sprachk 62 [mit älterer Lit.; s. auch IC 33, D781; 
Katz, Habilschr 133). 

vrkala- ('0vrkala-), s. brgalao. II 230. - vrkala- (‘Bast1), s. 
valkä-y o. II 525. - vrkala-, s.u. vrkkd-. 

vrkkd- m. Du. Nieren (AV [vrkkau] +; TS + vfkya-); vgl. RV 
1,187,10 vrkka-t wenn etwa "Niere, Nierenfett\ - Mi., nu., 
dard., ni., pä. vakka- n. Niere, usw. (Tu[Addj 12064; s.u.). - 
Iir., jav. varvöka- m. Du. Nieren, khot. bilga-y mp. gurdagy np. 
gurda, oss. wyrgfurg Niere, usw. (Bai, Dict 289a, Abaev IV 123 
[mit Lit.]). - Iir. *urt-ka- (~ ved. *vr(ya- > TS + vfkya-, s. die 
Lit. in KEWA III 241?); wohl zu VART („Niere" - „rund", 
semant. Parallelen bei EilMeth 9 Anm. 8; vgl. pa§ai wattewik 

"Niere* < vrtta-0 [KEWA III 24lf., mit Weiterem]). 

Semantische und formale Abweichungen in JUS und in Folge¬ 
formen (wie jin. bukkä- f. 'Herz’ usw.) sind nicht notwendig als 
Einfließen einer nichl-idg. Wortsippe zu deuten (so Tu, a.a.O.; s. 
KEWA III 242). - Hierher SB vrkala- f. 'ein bestimmtes Einge- 
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weide* (AiGr II 2,218)? (Davon wird der Name SB varkali- abgeleitet; 
anders darüber KuiAryans 57 (~ bäskata- N. pr., o. II 219)]. 

Aus einer iir. Quelle stammen syijän. verk ‘Niere* usw.; s. Joki 
34 If. (mit Lit.), R6dei, Sprachk 79, UEW 817f., Katz, Habilschr 156. 

vrksd- m. Baum (RV +). - Mi., dard., ni., pkt. vaccha- m. Baum, 
usw. (Tu 12067 [mit Verweisen], TuAdd 12067, Berger, Probl 
73f., HinMi 79; mit Metathese *ruksa- [schon ved., o. II452?], 
pä. pkt. rukkha- usw. [Tu 10757, mit Verweisen; TuAdd 
5752a, 8314a, HinMi, a.a.O.]). - Iir., jav. varasa- m. Baum 
(Vd 22,19; Bthl, Wb. 1379), varasa-ß- wohl 'Wurzel* oder 
'Stengel* (s. PanainoTi 1133, mit Lit.). - Vielleicht als *uJfc-s-o- 
zu välsa-. 

Nach Bai, Dict 162af., Fs Hoenigswald 34 ist jav. varvsa- 'eine 
Pflanze*; ved. vrksd- soll in RV 10,94,3 noch 'Pflanze* bedeuten 
(besser Renou, EVP 16 [1967] 151 [„valorisation sämantique ... en 
contexte sömique“]). An einer späteren (?) Entwicklung zu 'Baum* 
hält auch Bai fest (s. Dict 162b, wo fragliche weitere iran. Anschlüsse), 
ebenso an Zusammenhang mit valsa-. - Durch ved. -ks- = jav. 
-s- werden die meisten der unzureichenden Konkurrenzvorschläge 
für v°, die KEWA III 242 referiert, bereits auf der lautlichen Ebene 
ausgeschlossen. 

vrcayä- f. Name einer jungen Frau (RV 1,51,13 °yam). - Unklar. 

Verbindung mit vdrcas- (s. auch vrcivant-\ Lit. in KEWA III 
242) ist eine leere Möglichkeit [s.o. II 146, 231 zur Erwägung iir. 
Hypokoristika auf *°aia-\ zu \rc°/vdrcas- oder *vrci-/vrkf- 'Wölfin*, 
s.d. Folgende?]. - Vgl. ferner KuiAryans 46. 

vrcivant- m. Plur. Name eines von Indra bekämpften Geschlech¬ 
tes (RV [6,27,5.6.7] +; MK II 319, Mylius). - Vielleicht „un 
nome tribale forse di tipo totemico“ vrd-vant-y von Vr/- 
'Wölfin* (~ ved. vr/cr-, s. iran. *urcio. II 570, s.v. vrka-): 
D. Maggi, CampSostr 138f.; vgl. auch Wrb, Spr 32 (1986[88J) 
358 Anm. 49. 

Bisher mit vdrcas- (und vrcaya- [s.d.]) verbunden; s. die Lit. 
bei Maggi, a.a.O. 138 Anm. 103. 

VRJ, s. VARJ. - vrj- Cyvn°), vrj-, s.u. svdvrsti-. 
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vrjäna- n. Gemeinschaft, Territorium einer Gemeinschaft, Nie¬ 
derlassung (RV [zu Semantik und Interpretation s. die Lit. in 
KEWA III 243; Kui, IIJ 14 (1972) 90, Th. Oberlies, Sil 15 
(1989) 84 Anm. 57]), vrjana- n. etwa ‘Gemeinschaft’ (RV 
1,48,5; Renou, EVP 3 [1957] 19f., mit Lit.); vrjanyä- (= °rya-) 

wohl: zur Gemeinschaft gehörig (RV 9,97,23; s. 9,97,10 
vijdnasya rajä, Renou, EVP 9 [1961] 48,108, Oberlies, a.a.O. 
84); su-vrjäna- Beiwort der vis- (RV 10,15,2; s. Renou, EVP 
16 [1967] 125). - Iir., aav. varazana- n., jav. varazana- n. 
Gemeinschaft (s. Narten, YH 137f. [mit Lit.], HumbElfSkj, 
Gä I 104), ap. <vrdnm> = /vrdanam/ n. Ortschaft (s. JüS s.v. 
vardhana-)y aav. varazäniia- Mitglied einer Gemeinschaft (Y 
33,3; = ved. °niya-y J. Narten, Fs Humbach 277 Anm. 27, 
Hoffm-Narten 62); khot. batysana- ‘limited district*, mp. 
wälan, np. barzan Gemeinschaft, Siedlung (Bai, Dict 272b; 
s. ferner Schi, Wn 70, Kel, NR 363f.). 

Wohl zu idg. *h\yerg 'umzäunen, einschließen’, vgl. jav. vanziiqn 

sie sollen absperren (Vd 16,2; schwerlich in VA-RJ mit eingeflossen, 
o. II 517), gr. ecpYto, Eipyo) schließe ein, u.a. (s. auch u. vrajd-); 

vgl. die Lit. in KEWA III 243, Frisk I 465 f., III 83, C. J. Ruijgh, 
LarTheor 451 Anm. [20]. - Die Semantik von v° und die von idg. 
*hxyerg lassen sich wahrscheinlich miteinander vereinigen; zur 
Annahme mehrfachen Ursprungs von v° s. Btht, Wb. 1425 (Nr. 4), 
KEWA, a.a.O. 

Über iir. Wortwahl-Parallelen von v° ~ aav. varazana- s. Kel-Pir 
III 201. - Hierher wohl RV 1,164,9 vrjanf- f. (’/iu; ~ AV 7,50,7 
ibhihl). S. die Lit. in KEWA, a.a.O.; vgl. Renou, EVP 16 (1967) 89. 

vrjinä-y vrnaktiy s. VARJ. - VRTy vrtti-y s. VART. 

vrträ- n. Widerstand, Abwehr; m. der (von Indra erschlagene) 
Dämon 'Widerstand’, eine Kobra (RV +); vrtra-han- m. Bei¬ 
wort des Indra, ‘Widerstände zerschlagend — Vflratöter’ 
(RV [°häy °hanamy °ghney °ghnas u.a.] +); s. auch unten. - 
Mi., vgl. pä. vairabhü- (~ Indra, vrtrahan-y HinMi 125, mit 
Lit.). - Iir., aav. vara6ram[.]/d NomSg m. Widerstandsbrecher 
(Y 44,16; s. HumbElfSkj, Gä II 158, Kel-Pir I 27), jav. varaOra- 

n. Widerstand, Verteidigungskraft, varaOrafan- Widerstand 
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brechend, wehrhaft, varaOrayna- n. Brechung des Wider¬ 
stands, Sieg, personifiziert °yna- m. Name eines Gottes, 
baktr. op^ayvo, mp. wahräm Kriegsgott, Gott 'Sieg’ (Gignoux, 
NPS 11/171, mit Lit.; Davary, Baktr 250, S. Zimmer, AoF 18 
[1991] 126), arm. (< iran.) vahagn ein Gott (Hüb, Gr 75fF., 
508f., V. N. Toporov, IF2 1977, 3,98fF.). - Zu VAR2 (s.o. 
II 513). 

Vgl. die Lit. in KEWA111247f., 795; F. Bader, BSL 81 (1986) c.-r. 
132AF., 163f., Langue des dieux 47, LambAdj 141 Anm. 13, 238f., 
Abaev IV 51. - Der Dämonenname v° ist Personifizierung von v° 
Widerstand’; Deutungen, die gesondert von dem Namen ausgehen, 
sind überholt (Referat in KEWA III 248, 795). 

Iir. Alters sind Textübereinstimmungen wie RV vrträm tar1 bzw. 
vrtra-tür- (u.a., KEWA III 247, o. I 630, 631) ~ jav. varaßram tar, 
varaßra.tauruuan- (Schm, Di 189 und Anm. 1119f., mit Lit.); zu 
vrtra-hdn- usw. (s.o.; mit RV + vrtrahantama- ‘siegreichst’ ~ jav. 
vjrzOrqfqstema-, YV + värtraghna-~ jav. väradrayna-, °yni- ‘sieghaft*, 
s. AiGr II 2,106) vgl. RV soma vrtrahä bzw. bhesqjanäm ... sömas ~ 
jav. haomö ,.. baesaziiö ... varaOrcya (o. II 265); bildungsverwandte 
RV + vrtra-hatya- und jav. varadrayniia- (Bthl, Wb. 1422) in RV 
4,24,2 vrtrahatye hdvyah ~ Yt 13,23 zaoiia varadrayniiaesu. S. ferner 
Schlerath II 163b. 

vfthä Adv. etwa 'nach Belieben, nach Lust, mühelos’ (RV + [s. 
Renou, EVP 3 (1957) 34,10 (1962) 90]; Br + Vergebens, um¬ 
sonst’); einmal (RV 8,43,4.5) vrthak, wohl durch Verschrän¬ 
kung mit prthak (s.o. II 161; Renou, EVP 13 [1964] 153). - 
Wahrscheinlich zu VAR1 'wählen, wünschen*. 

Zur Bildung (*vf-tha-\ \rta-thäl) s. die Lit. in KEWA III 248. - 
Jüngeres v° ‘vergebens’ ist aus RV + v° zu entwickeln; eine Sonder¬ 
deutung für v° Vergebens* ist also nicht angebracht (s. KEWA III 
248 fi). 

VRDH, s. vardh. 

vmta- n. Stiel eines Blattes, einer Blüte, einer Frucht (SrSü +); 
dazu vielleicht AV 8,6,22 vrnta- Bezeichnung eines über Men¬ 
schen hinwegkriechenden Wesens („Raupe“? < ,,*Stier?). - 
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Mi., ni. (s. die Verweise bei Tu 12077; TuAdd 12077a). - 
Unklar; zu VART1 

Vgl. die Bezeichnung von AV vr° als „sich sehr drehend“ (yari- 

v/td-); Bezug auf ein Nasalpräsens *vr-nä-t-/*vr-n-t- wurde versucht 
(s. Kui, Nas 128; weitere Lit. in KEWA III 249). - Für nicht-idg. 
Ursprung Berger, Probl 25, 26, s. auch Tu 12045 ~ 12077. 

vrndäraka- Adj. der beste in seiner Art, an der Spitze stehend 
(SB +); dazu vrndiyas- hervorragender, vrndistha- hervor¬ 
ragendst (Pari 6,4,157). Primär vrnda- n. Schar, Truppe, Menge 
u.a. (Naigh, ep. +; AiGr II 2,287)? - Mi., ni., pkt. vanda- 

(vin°% vun°)y vandra- n. Herde, Ansammlung, u.a. (Tu 12078; 
Tu [Add] 4331). - Nicht klar. 

Idg. Ursprung der relativ früh bezeugten Wortsippe ist möglich; 
eine wurzelhafte Verbindung (*yr-n-d°) mit vraia- wurde versucht 
(s. die Lit. in KEWA III 250). Nicht hierher mp. gund 'army, troop’ 
usw. (Lit. in KEWA, a.a.O.), s. Szem, Fs Gordon 231 — ScrMin 
2104, mit Lit. - Schwerlich ist v° mi. Ursprungs (Lit. in KEWA, 
a.a.O.) oder protomundid (Kui, PMW 163). 

vrscätiy vrscikas. VRASC. - KÄS, vrsadanji-, s. VARS, o. II 
522. 

vrsan- Adj. männlich, kräftig, zeugungsfähig, m. zeugungskräf¬ 
tiger Mann, männliches Tier (Stier, Hengst u.a.) [RV +; °sä 

NomSg, °sänam/°sanam AkkSg, vrsne DatSg, usw., AiGr III 
267, 276], vrsanvant- (f. °vath) mit Hengsten versehen (RV); 
vrsanau m. Du. Hoden (VS +; — Sü + vrsana-, AiGr III321); 
vfsa-jüti- Adj. mit Hengstes-Eile (RV), vrsan-asva- kräftige 
Rosse habend, m. N. pr. (RV [+]), vfsandhh RV 4,22,2 (\rsa- 

sandhi- 'mit starker Verbindung’, Hoffm, MSS 8 [1956] 15 = 
HoffmA 395 f.), vrsa-psu- den Atemhauch von Stieren habend 
(RV; o. II 199), vrsäkapi- m. 'Mann-Affe’ (RV 10,86,1fr.; von 
\rsdn-, AiGr II 1,42, KEWA III252?), vrsäyüdh- einen Bullen 
bekämpfend (RV 1,33,6; *°Hyudh-y o. II 419), vrsäravä- wohl 
*wie ein Bulle brüllend’ (RV; o. II 439); vrsabhä- männlich, 
kräftig, m. Stier, Bulle, Besamer, Gatte, Gebieter (RV +); 
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vrsalä- m. Dienstknecht (RV [10,34,11], BfUp [vrsala°II~] 

u.a.; Hoffm, MSS 41 [1982] 87f. = HofTmA 793Ö; vrsany0 

brünstig sein (RV +), vrsayü- brünstig (RV 9,77,5), vrsäyäte 

fühlt sich als Bulle, üd-vrsäyate ermannt sich (u.a., RV +; s. 
Renou, EVP 8 [1961] 83, Goto 293 Anm. 693, mit Lit.); vrsni- 

widderartig, m. Widder (RV -b), vfsni- mannhaft, stark (RV; 
Lubotsky, System 39), vrsnya- n. Manneskraft, Stierkraft 
(RV +). - Mi., ni., pä. vasabha- m. Stier, usw. (Tu S. 700a, 
s.v. vrsan-), - Iir., jav. vardsna- männlich, varsna* m. N. pr., 
varsni- m. Widder, N. pr. (Mh, AirN 1/92f., mit Lit.), van- 

sauua- m. N. pr. (= ved. vrsabhä-\ Schi, Spr 28 [1982] 32); 
mp. np. gusn Männchen, mp. gusnasp m. N. pr. (~ °visnaspy 

Gignoux, NPS 11/92, 109; ~ ved. vrsanasvä-)y buddh. sogd. 
wsn- Mann, oss. wyrs/urs Hengst; usw. (Abaev IV 124f., mit 
Lit.). - Idg. *h2ufsen- (s.u.), gr. apor)v männlich, vgl. lat. uerres 

Eber, lit. versis Stier, Ochs, Ochskalb. 

Pet, Lar 9f., 23 Anm. 18, Fs Rix 377 und Anm. 18, 378 und Anm. 
20,390IT., 396ff., Schrijver, Refl 14,377; am ehesten zu VARS(*h2yers 

[bzw. %uers\; o. II 523, E. P. Hamp, 1F 86 [1981(82)] 193, Pet, Fs 
Rix 378 Anm. 20 [nicht besser zu vars° ‘hoch*, s.o. II523, mit Lit.]). - 
Idg. standen *hLrsen- (jav. arsan- usw., o. 1260) und 'hjursen- neben¬ 
einander (Pet, a.a.O. 398); sie sind nicht etymologisch verbindbar 
(s. die Lit. in KEWA III 25 lf., 796), doch mögen sie einander im 
dichtersprachlichen Gebrauch gelegentlich überschnitten haben (jav. 
varäzahe ... arsnö ~ RV vrsabhir varähaih, Bthl, Wb. 1366; Y 44,18 
arsanuuaifis ~ RV vrsanvati-, Narten, AS 44 Anm. 65, HumbElßkj, 
Gä II 160). 

Zur Frage der Zugehörigkeit von finn. varsa, estn. vars u.a. ‘Fül¬ 
len* (uriir. *ursä?) s. Joki 337f. (mit Lit.), R6dei, Sprachk 62; anders 
Katz, Habilschr 25lf. (s. auch 252 [~ *ursabha-]). 

Über RV vrsasiprd- s.u. siprä-. 

VRH, s. VA RH. - VR, s. VAR 1 (VAR1). - VE(vdy° 'weben’), s. O 

(o. 1 275). - ve- 'Vogel*, s. väy-. - vekuris. bekurä-, o. II 
233. - vega-, s. VEJ. 

VEC trennen, sondern, sieben, rütteln, sichten (RV [vincänt-, 

(vj) vincanti] +), vivifcvams- unterschieden, ausersehen habend 
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(RV 3,57,1); prd-vikta- ausgewählt (RV 6,50,5 u.a.; s. GeRV 
II152, ad 5d, Renou, EVP 4 [1958] 84, doch vgl u. II578); Pass. 
vicydte(AV +); vivich unterscheidend (RV +; AiGr 112,291 f.), 
vivikti- f. Sonderung (VS), viveka- m. Unterscheidungsfähig- 
keit (Up +). - Mi., nu., dard., ni., pkt. viiricia- fsifted\ aSkun 
mcem *1 thresh’, u.a. (Tu S. 680b, s.v. VIQ. - lir., jav. 
hqm.vlsiia zusammen auszusondern (Hoffm-Narten 63 Anm. 
87, mit Lit.), mp. wextanfweznp. bextan/bez- 'to sift, select, 
winnow’, chwaresm. pnyycy- sieben, baluci gecag sieben, 
Sughni panvej- *to sow, sift’, usw. (KEWA III213, Nyb, ManP 
II 209b, Morg, Shughni 60a, TuAdd 7882, Samadi 157). 

Außer-iir. Anschlüsse sind unsicher. Idg. Vi2uejk 'aussondern’ 
(mit semantischen Entwicklungen wie 'weihen* — '[Opferlier] schlach¬ 
ten*) ist in heth. bu-e-ik-mi 'schlachte*, bu-u-ni-ik-zi 'schlägt* (~ ved. 
vi-na-ka vi-n-c°, Eich, Gs Kronasser 18 und Anm. 11, mit Lit.), lat. 
uiciima 'Opfertier*, got. weihs 'heilig* gesucht worden (s. die Lit. in 
KEWAIII213, Tischler 1258, Lehmann 398b, Puhvel III330,381 f). - 
Mit VEJ gibt es Überschneidungen durch sekundäre Homonymie 
in einzelnen Formen (s. KEWA III 205); idg. Wurzelverwandtschaft 
von VEC und VEJ (idg. *°k : *°g) ist nicht anzunehmen (KEWA III 
213, mit Lit.). 

VEJ wogen, sich emporheben (von der Woge), fliehen, zucken, 
sich schnell bewegen (RV [avije], AV [vijdnte] +), Perf. vivijre 

(RV); Aor. vikta (RV), vikthäs (RV +; HoITm, IIJ 11 [1968] 9 - 
HofFmA236); Kaus. vejay° (Br +; Kaus.-Aor. vivijas, RV 8,79,8 
[Hoflm, Inj 66]), Int. vevijydte (RV 1,80,14), vevijäna- (RV); 
vega- m. heftige Bewegung, Ruck, Flut, Wasserschwall, Woge 
(AV +), viksa-, °viksas- erregt (MS; s. Sha 69f, 259); s. bes. 
zu vigra-y vijas. - Mi., ni., pä. vega- m. Eile, pkt. uvvigga- 
ängstlich, erschöpft, u.a. (Tu S. 681a, s.v. VIJ). - lir., jav. 

vaejant- schwingend (HofFm-Narten 83 Anm. 25)Jra-uuaeya- 

vorwärts schwingend, hu-niuuixta- gut herabgeschleudert, 
iran.-elam. *(°)uajga- 'schwingend’ (Hinz, NÜ 208,253), khot. 
bijs- ausgießen, mp. wextan/wez- werfen, schleudern, aus¬ 
gießen, oss. wigyn/wegun schütteln, rütteln, u.a. (Bai, Dict 
280b, Kel, Verbe 107, Abaev IV 109 [mit Lit.], HintzeZY 374). 
- Weiteres bleibt unklar. 
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lir. *uajg ‘schwingen, wogen, zuckend bewegen (usw.)’ wird mit 
ahd. wlhhan weichen, lit, viglas munter, rührig, sloven. vegati schwan¬ 
ken (u.a.) verbunden (Lit. in KEWA III 205, Szem, Var 77, 98; idg. 
*ue_i-g ~ *uei-k [gr. feixo) ‘weiche’]? Letzteres aber schwerlich in 
VEC). - Semantisch fragwürdig idg. *hiueig in VEJ und gr. oiyvi)|ii 
‘öflne’ („♦mache zurückweichen, stoße eine Tür auf“, Frisk II357?); 
Bee, Dev 58. - Einige zu VEJ gestellte Formen gehören vielleicht zu 
VEC (s.d.), z.B. RV 6vikta- (— ep. + vigna- 'shaken\ AiGr II 2,554 
555, KEWA III 205; vgl. jedoch Thi, KZ 81 [1967] 240 Anm. 2 = 
KS 254 Anm. 2). 

vet\ s. vdt. - venas.u. venu-. 

veni-, °ni- f. Haarflechte (Sü +; AiGr III 184); fraglich °vent- 

(~ verti-1) in RV 10,56,3 suvenih (s.u.). - Mi., ni., pä. veni- 

f. geflochtenes Haar, u.a. (Tu 12093 [mit Verweisen], TuAdd 
12093). - Vielleicht zu VYÄ. 

Für *ve-m\ mit kontextfreiem -n- < *-/i- (s. die Lit. in KEWA III 
253 Anm. *)? RV °venh ,Schweifhaar> ist jedoch nicht unumstritten 
(s. Old, Not II258, Kui, PM W 31 f., andererseits GeRV III220, ad 3a). - 
Referat von Überholtem in KEWA III 253. 

venu- m. Rohr, Bambusstab, Bambus (RV [8,55,3] +, YV -f venu-; 

Br + N. pr., s.o. II 8); vainavd- aus Bambus (TS +). - Mi., 
ni., pkt. venu- m. eine Bambus-Art, hi. ben Rohr, Bambus 
(Tu 12096 [mit Verweisen], TuAdd 12096; s.u.). - Nicht klar. 

Vielleicht *ve-nu— vetasd- (s.d.; KEWA III 254, Bur, BSOAS 
34 [1971] 554). - Fortsetzer von *vedu- ‘Bambus, Rohr* (pä. velu- 
m., u.a.; Tu 12091) lassen sich als Kontaminationen aus vQ und 
nada- (o. II 7f.) erklären (Tu, a.a.O.); sie sprechen nicht Für nicht- 
idg. Ursprung, der jedoch möglich bleibt (s. die Lit. in KEWA UI 
253 f.), 

vetana-, s.u. VEDy u. II 580. 

vetasd- m. Calamus rotang (oder eine Rohrpflanze ähnlicher Art; 
RV [4,58,5] +; MK II 324, Mylius); vaitasd- m. Rohrstock 
(= Penis) [RV (10,95,4.5) +]. - Mi., nu., dard., ni., pä. vetasa- 

m. Calamus rotang, usw. (Tu 12099, mit Verweisen), - Dazu 
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Kaus + vetra- m. 'eine größere Calamus-Art’, ferner der Orts¬ 
name Br vetasvant- („mit *vetas- bestanden“ [s. Pan 4,2,87]); 
vet-r-a-y *vet-as- (— °sä-) zeigen iir. Wortbildung und sind von 
jav. vaeiti- f. Weide, mp. wed, np. bed> pasto vala Weide 
(*yajtiiä~), oss. wldagfwedagce Wurzel usw. nicht zu trennen 
(Lit. bei Bielmeier, Unters 232, Abaev IV 106, s. TuAdd 
12097). Iir. *uai-t° vergleicht sich mit idg. Bildungen aus 
*uej(H)-t° wie lat. uitis Ranke, Rebe, ahd. wida = nhd. Weide, 
u.a. 

S. die Lit. in KEWA III 255; KJuge-Seebold 782bf. - Diese ererb- 
ten Pflanzenbezeichnungen vielleicht zu VYÄ\ dazu auch *ve-nu- 
(veriii-; s. ferner vew/-)? 

Nicht hierher jav. vitag'haiti- (s. KEWA III 255; o. II 553, s.v. 
vitdstä-). - Herleitung von v° aus dem Dravid. (vgl. KEWA, a.a.O.) 
ist aufgegeben worden (s. Bur, BSOAS 34 [1971] 554, 38 [1975] 74, 
TuAdd 12099). 

Hierher der Name eines Fürsten und seines Volkes, vetasu- (RV 
6,20,8; 6,26,4; 10,49,4)? - Ein auf *vetas- *Rohr’ beruhendes 
N. pr. ist denkbar, s. nadä- und venu- 'Rohr’ als Eigennamen (o. II 
8,578). 

vetasu-, s.u. vetasä-. - vetiy s. VA Y1. 

VED (1.) finden, entdecken, erlangen; (2.) wissen, kennen (RV +). 
- Die Bedeutungen sind durch die Verbkategorien bestimmt 
(s.u. Idg.): (1.) Aor. viddt, dvidat Tand’ (RV +); Präsensbil¬ 
dung vindäti 'findet hin, ist auf dem Weg, zu finden* (RV +; 
Hoffin, Inj 271, Joachim 155 [vgl. Iir., Idg.]); vittä- 'gefunden’ 
(RV +); zu Weiterem s.u. - (2.) veda 'weiß, kennt’ (RV + [s.u. 
Idg.]; dazu sekundäre Präsensformen wie AV + veliu, KEWA 
III 256); Part. vidvams-Zvidüs- 'kennend, wissend, kundig’ 
(RV +); viditä- 'gekannt’ (AV +; Differenzierung Yon vittä- 

'gefunden* [Goto 205], s. auch AV + veditar- 'Wisser’, Aor. 
SB avedisam u.a.; VED 'wissen’, mit der anipWurzel VED 

'finden* ursprungsgleich, fungiert im Aia. als set-Wurzel [Nar- 
ten, Aor 242 Anm. 732]); vedäy0 kund machen, zueignen 
(RV +; Jamison, -äya- 166); s.u. zu Weiterem. - Mi., nu., 
dard,, ni., pä. vindati findet, vidita- gekannt, usw. (Tu S. 682b, 
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s.v. VID\ Tu Add 11727a, 11735a, 12106,12140). -Iir.: (l.)aav. 
vinasti findet, jav. vinddnti sie finden, ap. <vlidfma> = /vinda- 
farnä/ N. pr. (Mh, AirN 11/28), mp. windädan/wind- finden, 
erlangen, parth. wynd- finden (Kli, Altarm Verbum 178, Kel, 
Verbe 165, 166, mit Lit.), aav. vida[ (Aor.) findet, vista- gefun¬ 
den (zu Weiterem s.u.); (2.) aav. vaedä ich weiß, er weiß, 
viduuah- (°uua, °us-ö) wissend, kundig, ä-uuaedaiiamahi wir 
kündigen an, bekunden (jav. °vaeöaiia-; E. Tichy, Spr 26 [1980] 
14); zu Weiterem s.u. - Idg. *yejd ‘sehen, erblicken' (lat. 
uidere, aksl. videti u.a.), dazu Aor. *uid-e- ‘erblicken, finden' 
(ved. vidä-, arm. gt[eh Kli, a.a.O. 271), -n-Infix-Präsens *ui- 

ne-d-/*ui-n-d- ‘finden' (av. *vinad-/vind-, ved. vindäair. -fin- 

nadar in Erfahrung bringen; Kli, a.a.O. 178f.), Perfekto-Prä- 
sens *yojd-e ‘er hat gesehen — er weiß' (reiche Lit. bei Euler, 
Moduskat 9 und Anm. 8,32ff.; W. Winter, Fs Rix 479fT.) in 
ved. veda usw., gr. olÖe, got. wait, ahd. weiz er weiß; usw. 

Weiteres Material und weitere Lit. in KEWA III 214, 256f, 794, 
Frisk III 160; Tichy, a.a.O. 15, Lehmann 406bff-, F. Bader, Spr 30 
(1984) ll5f., Rasmussen, Morphophon 139f. Anm. 23, Stru, FMSpIdg 
386. - Die aus idg. *uejd ‘sehen* gemäß den Verbkategorien hervor¬ 
gegangenen iir. (1.) *uajd ‘finden’ und (2.) *uajd ‘wissen’ werden in 
den indoiranistischen Darstellungen synchron gesondert behandelt; 
die Zuteilung einzelner Formen an eine der beiden Sippen ist nicht 
immer sicher (s. KEWA III 214; E. Seebold, Spr 19 [1973] 36fT., 
Wrb, Spr 32 [1986(88)] 348f). Aus der Fülle der ererbten Ableitungen 
ist dem oben Mitgeteilten nur noch ausgewähltes Material anzu¬ 
schließen: Vgl. zu VED ‘finden, erlangen, erwerben’ RV rayi-vid- 

Reichtum erwerbend, AV + sam-vid- f. Erwerb (AiGr II 2,17; aber 
aav. vid-‘teilhaftig’ entfällt, Schi, Wn 70, Kel, NR72ff.), RV vediyas-, 
vedistha- mehr, am meisten verschaffend (aav. vaedista- ‘the best 
provider1, HumbElßkj, Gä II 189), AV ä-vitti- f. Nichtfinden (= Y 
34,9 duuistiwenn „fait de ne pas trouver“, Kel-Pir II 221 [„lacku, 
HumbElfSkj, a.a.O. 111?]), RV + °veda- zu erlangen (~ aav. vaeda- 

‘provider’, HumbElfSkj, a.a.O. 43), RV + vedana- n. Habe, Besitz 
(dazu Päo 4,4,12 vetana- ‘Lohn’? S. die Lit. in KEWA III254), s. bes. 
vedas-2; zu VED ‘wissen1 vgl. RV + vid- f. Wissen (Schi, Wn 44ff.), 
°vtd- (z.B. RV 3,7,6 pra° ‘Bescheidwissen’, s. AiGr II 2,16), RV + 
vidya- f. Wissen, Weisheit, RV + veda- m. Kenntnis, Einsicht, heiliges 
Wissen, ‘Veda’, RV + vedya- berühmt, allbekannt, RV vedyä- f. 
Einverständnis (~jav. vaeöiiavaediia- n. Kenntnis, Wissen, vaeöiiä.- 

paiti- m. Herr des Wissens), s. bes. vedas-1. 



veda- - vedi- 581 

lir. Textfiguren: ved. icchän ... avidat ~ jav. isamnö ... vinasti 

u.a. (Kui, Nas 210f.); ved. gätum ... vividre ~ jav. gürwwö vindan 

u.a. (o. I 483 f., mit Lit.; HumbElfSkj, Gä II 23, Kel-Pir III 23); ved. 
gä ävindan usw. ~ aav. gqm vidat, jav. v/rfa/.gu- m. N. pr. (~ ved. 
*vidad-asva- im Patronymikon vdidadasviap. *vidäspa- ni. N. pr.), 
usw. (Mh, AirN 1/93f., mit Lit.; o. 1479); ved. vidväms- + &W bzw. 
vac(vocat), s.o. II236,491, mit Lit.; ved. sravo vivide~jav. vidisrauuah- 

m. N. pr. (Mh, AirN 1/94); ved. addha veda bzw. ep. tratä vidyate... 
anyah ~ Y 50,1 Orätä vistö aniiö ... azdä, o. I 679 (mit Lit.), Humb¬ 
ElfSkj, a.a.O. 214, Kel-Pir III 241. 

Nicht zu sichern sind Entsprechungen von (°)veda-, vidyä- im IAV; 
s. die Lit. in KEWA III 257, Mh, Mythos 74. 

vedä- m. Büschel starken Grases (AV +). - Unklar. 

Ob zu vedi-, s.d.? - Die vorgeschlagenen Deutungen gehen von 
*yej(H)d° (~ vet°, VYÄ, o. II 579?) - vgl. paSto wula Toot-fibre, twig* 
u.a. (Gersh in KEWA III 257, Morg, Shughni 117b) - bzw. von 
*uesd°, *uosdö- aus (Lit. in KEWA, a.a.O.; E. Seebold, LautgEt 475). 

vedas-1 n. Kenntnis, Wissen, Einsicht (RV; Nowicki 119f.); 
*vedas- 'Kenner*, s.o. II 26. - Zu VED ('wissen*, o. II 580). 

Dazu jäta-vedas-, o. I 583. 

vedas- n. Besitz, Habe (RV +; Nowicki 118fr, o. I 583). - lir., 
jav. vaeöah- n. Besitz (s. Bthl, Wb. 1321, Mh, AirN 1/89). - 
Zu VED ('finden, erlangen*, o. II 580). 

vedi- f. die „Vedi“, das um das Ähavaniya-Feuer gestreute, den 
Göttern als Sitz dienende Gras, auch Sitz des Feuers selbst 
(: agnt- vedisäd-); später eine westlich des Ä°-Feuers gelegene 
flache Erdvertiefung als Teil des Opferplatzes (RV +; Thi, 
GGA 209 [1955] 212 = KS 691, Renou, Rituel 142f, G. Roth, 
SII 5/6 [1980] 188, Mylius), uttara-vedi- f. nördliche Feuer¬ 
stätte (YV +). - Mi., ni., pkt. vei(ä)- f. 'platform*, u.a. (Tu 
12107). - Nicht sicher gedeutet. 

Mit vedd- 'GrasbüscheP zusammenhängend (s. KEWA III 258, 
Gonda, Grasses 230f.)? - Nahezuliegen scheint für v° (und [??j 
veda-) Deutung aus *[a]va-sd° „*Sitz“ (~ ava-, SAD), s. Thi, a.a.O., 
C. Kiehnle, SII 5/6 (1980) 124f. (Älteres in KEWA, a.a.O.). 
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l,VEDH“ s.u. VIDH, o. II 555]. 

vedhäs- m. Epitheton von Göttern, Sängern, von opfernden 
Dichter-Sehern (jsi-), u.a. (RV [NomSg °as, AkkSg 0äsaml°äm 

usw., AiGr III 283] +); vedhästama- am meisten v° seiend 
(RV), vedhasyä InstrSg durch v°-schaft (RV 9,82,2). - Nicht 
zu trennen von aav, vazdah- (Y 49,10 °dar}ha)y jav. asauuaz- 

dah, gr.-iran. Apxaßaaöog usw. m. N. pr. (~RV vedhä rtäsya\ 

s. Mh, AirN 1/24, mit Lit.) und von aav. vazduuarä, jav. vaz- 

duuard (Nom-)AkkSg n. 

Die semantische Bestimmung von ved. vedhäs- (~ 'vedhäs-'!) 
und av. vazd° ist umstritten; vielleicht liegt ihre Bedeutung im 
Bereich von „Kraft, Ausdauer*4 (~ „*Fett“, vgl. pa§to wäzda 'Fett* 
usw.; s. die Lit. in KEWA III 258f. [dort auch zu Irrigem], Nowicki 
210f., Wrb, Spr 32 [1986(88)] 361 und Anm. 54, HumbElfSkj, Gä II 
212 [Y 49,10 „with fatness“]). - Anders E. Pirart, IIJ 28 (1985) 204ff., 
AnnlON 47 (1987) 209, Kel-Pir II 300 („Zauber[er]*\ ~ *yps-dh-, s. 
auch o. II 501). - Mit VIDH (o. II 555) besteht allenfalls(?) für die 
JüS (ep. + vedhäs- 'Schöpfer*) ein Zusammenhang (s. KEWA III 
259). 

VEN nachspüren, nachschauen (RV [venati u.a.] +); venä- m. 
Späher (RV +; Lit. in KEWA III 260, s. auch Renou, EVP 4 
[1958] 118, 7 [1960] 29 [zu RV 8,41,3 veni-], vgl. unten), vena- 

f. etwa: Vision, Erscheinung (RV 1,34,2; s. Renou, EVP 16 
[1967] 1), venyä- schauwürdig (RV [2,24,10; 6,44,8, Renou, 
EVP 15 (1966) 58 und a.a.O.]; in RV 10,148,5 und 10,171,3 
Eigenname [vgl. auch RV 10,93,14 venä-, RV + vainyä- N. pr. 
(GeRV III 295, ad 14ab)]). - Nu.(-dard.?), aSkun wen- u.a. 
'to see’ (Tu 12111, G. Buddruss, GSoInd 143, MSS 36 [1977] 
26). - Iir., aav. vaenahi du siehst, vaenaphe zu sehen, jav. 
vaenaiti beschaut, sieht an, ap. vainämiy ich betrachte, sehe 
an, sogd. wyn-, mp. wen-, np. bin- (~ didan), oss. wynyn/winun 

sehen, usw. (Bielmeier, Unters 236f., Abaev IV 117ff., mit 
reicher Lit.); jav. vaenä- f. Nase („♦Nachspürer“, Goto 298), 
mp. wenig, np. bini Nase. - Offenbar zu VAY1. 

Am glaubhaftesten wird das iir. Präsens *yaj(H)-na- als Denomi- 
nalivum zu *yaj(H)-na- ,/Nachspürer*4 (ved. venä-, jav. vaenä-) er- 
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klärt. Goto 298; eine vergleichbare Bildung mag in lat. uenän "jagen* 
(wenn *-ie-?fisens zu *uetH-eneh2-) vorliegen (Goto, a.a.O. Anm. 
711). Ältere Lit. in KEWA III 259f., Goto 299. - Nicht vorzuziehen 
ist Verbindung mit idg. *uejd (uej-cfl) 'sehen* (o. 11 580, s.v. VED), 

s. KEWA 111259, E. Seebold, Spr"l9 (1973) 176f. und Anm. 103,104, 
F. Bader, Spr 30 (1984) 118F, Fs Risch 475, BSL 85 (1990) 44. 

Auch in RV 9,21,5 bedeutet vena- 'Späher, Seher* (nicht 'Vogel* 
[~ vdy-]\ Lit. in KEWA III 260). 

Zu einer ür. Textübereinstimmung mit VEN und manas- s.o. II 
308. - Eine iir. (oder uriran.) Entlehnung in fruhurfinn. *wojna- 
'sehen* bei J. Koivulehto, BoppSymp 135. 

VEP zittern, sich erregen (RV [vepate] +)> Perf. vivipre etwa: 
redeten ekstatisch (RV 3,32,4; s. Jamison, -äya- 52 Anm. 8); 
Aor. vipänd- (RV), avepisata (JB) u.a. (s. Narten, Aor 243, 
Goto 299); Kaus. vepäy0 zittern machen, schütteln (RV + 
[Aor. avivipat RV]; Jamison, a.a.O. 133); vipay0 'to become 
inspired* (RV 7,21,2; Jamison, a.a.O. 51f., T. Goto, IIJ 31 
[1988] 308, A. Lubotsky, IIJ 32 [1989] 97); vip- f. begeisterte 
Rede (RV +; Schi, Wn 45, mit Lit.), vepa- (f. °pi-) begeistert, 
erregt (RV 6,22,5), vepas- n. begeisterte Rede, Inspiration 
(RV; o. II558), vepäthu- m. Zittern (AV +), vepanä- zitternd, 
bebend (TS +); s. bes. vi'pra- (wo Weiteres, o. II558). - Mi., 
ni., pkt. vevaya- m. 'trembling5 u.a. (Tu S. 685a, s.v. VIP). - 
Iir., jav. apä-ca vaepanti sie werfen weg, geben von sich, 
vaepaiia0 Päderastie treiben (aav. vaeipiia~ 'catamite, pathic*, 
HumbElßkj, Gä II228, Kel-Pir II294, III258 f.), jav. avaepaem, 
wenn 'sans extase* (?; KEWA III 260, mit Lit.; Kel, Verbe 
19, Goto 299, IIJ 31 [1988] 313), mp. 'passive sodomite’; 
s. ferner jav. (*)v(fra-y o. II 558. - Idg. *ueipy an. veifa schwin¬ 
gen, in schwingender Bewegung sein. 

S. die Lit, in KEWA III 260, Lehmann 74af.; daneben idg. *uejb 

(lat, vibräre'sich zitternd bewegen*, mhd. wipfen 'springen*), KEWA, 
a.a.O., W. P. Schmid, Gs Henning 378 und Anm. 7, Kluge-Seebold 
795a. 

veman- n. (AkkSg °ma\ Käth = MS = VS = TB, Rau, Weben 
23): nicht sicher übersetzt. 
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Vgl. Rau, a.a.O., der „Gam“ erwägt. Die Bedeutung von v° mag 
jedenfalls im Bereich der Webegeräte oder Webematerialien liegen 
(s. auch pä. vema[ka\- n. 'loom, shuttle1 u.a., Tu 12113); es gehörte 
dann zu der sekundären Wurzelform vay/ve neben 0 'weben* (o. I 
276, mit Lit.). 

velä- f. Grenze, Grenzlinie, Ende, Zeitgrenze, Zeit, Zeitraum 
(Br +), samvalsara-vela- f. Zeit eines Jahres (SB). - Mi., nu., 
dard., ni., pä. velä- f. Küste, Zeit, hi. adher 'middle aged* (~ 
*vedä- ‘Zeit’?) usw. (Tu 12115 [mit Verweisen], TuAdd 900, 
12115,12118, KE WA III261, mit Lit.). - Nicht sicher gedeutet. 

Referat bisheriger Deutungsvorschläge in KE WA, a.a.O.: Seman¬ 
tisch gefällig, aber lautlich kühn Ted, JAOS 74 (1954) 136b (*vedä- 

[s.o.] < mi. *vetlä, *vittä < \rtmä [°man~\ ~ värtrnan-, °varta- 'Um¬ 
lauf, aksl. vrem$ 'Zeit’, o. II 520); zu einer idg. Deutung mit *-l- 

s. die Lit. in Lehmann 389b (velä-/*vedä- eher aus iir. *uajzdä- 
[<?]). - Die dravid. Wortsippe, aus der noch Tu, a.a.O. v° entlehnt 
sein läßt, stammt aus dem Indoar. (Em-Bur, Borrowings 61). 

VES sich niederlassen, sich niedersetzen, eindringen, in etwas 
eingehen (RV [visat, visänte, ävisat u.a.] +), Perf. vivesa, vivisre 

u.a. (RV +); Aor. dvisran, äviksmahi, vesit (RV), u.a. (Narten, 
Aor 243 f.), Fut. veksy° (Br +); ni-vista- eingedrungen, prä- 

vista- eingegangen (RV +), ä-visam um einzudringen (RV 
2,24,6); Kaus. vesäy0 (mit niy äy RV +; Jamison, -äya- 133[f.]); 
zu nominalen Ableitungen s.u. Idg. - Mi,, nu., dard., ni., pä. 

ävisati tritt ein, usw. (Tu S. 691a, s.v. VIS; TuAdd 2245,7424, 
7884[a], 8803). - Iir., aav. vissnte sie nehmen Aufstellung, jav. 

visäne ich will mich bereitstellen, paiti... vlsarjuha stelle dich 
bei etwas ein, u.a. (s. Kel, Verbe 22 Anm. 13), sogd. ’nwysn 

'to make enter, initiate*, mp. wys'y 'mögest du eintreten!’, 
u.a. (Szem, Var 77,97 Anm. 385-387, mit Lit.). - Idg. *uejk 

'sich niederlassen*, vgl. Nomina wie *uik- 'Niederlassung* 
(vis-), *uojkö- 'Niedergelassener*, *udjko- 'Hausstand*, *uejk- 

men- 'Wohnung u.a.* (s.u. vesä-). 

KEWA III 223f, mit Lit. - Etwas anders Szem, a.a.O. 97ff.; s. 
auch P. Hollificid, JIES 6 (1978) 178f. 
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vesä- m, Insasse, Eingesessener (RV +, s. RauStaat 49 [„Höri¬ 
ger“?]; AV [0]vemy-, AiGr III 286), prativesa- m. Nachbar (RV 
[10,66,13] +), vesyä- n. wohl: Insassenschaft (RV 4,26,3; 6,61, 
14; s. GeRV I 454, ad 3c, Renou, EVP 15 [1966] 133); vesa- 

m. Haus, Hurenhaus, Bordell (VSK, Pän +; AiGr 11 2,99), 
vesman- n. Haus (RV +; Wennerberg I 195f.). - Mi., nu., 
dard., ni., pä. yyamha- (= /vimha-/), pkt. vimha- Palast (~ 
vesman-), ai. prativesrya-/pativesiya-, or. parisa Nachbar (~ 
präti-v0), kati vusi Nachbar, usw. (Tu 8598f., 12125fT, Th. 
Oberlies, BEI 7/8 [1989-90] 172 fT.). - Iir., jav. vaesa- m. Knecht 
(der im Herrenhof feste Wohnung hat), vaesmdti-da etwa: zur 
Wohnung (Yt 10,86; s. die Lit. bei Gersh, Hymn 233), khot. 
blsa- m. Knecht. - Zu VES. 

Ved. vesd- wohl Nomen agentis idg. *uojJc-ö- zu +ueik ‘sich nieder* 
lassen* (und nicht direkt auf *uik- [v/i-] fußend [AiGr II 2,124; s. 
Darms 371)); vesa- aus *uöjfc-o- (gr. /olxoc; m. Haus, Hausstand, 
Haus und Hof, lat. uicus m. Häusergruppe, Dorf, Flecken, Stadt¬ 
viertel); Lit. in KEWA III 263, Frisk II 361, Chantraine 782b. 

vedantä- m. Teich (AV +; RV [7,33,2] + vaisantä- einen Teich 
füllend); vesanti- f. (AV), vesantä- f. (TB), vesantä- f. (SB), 
vaisanta- f. (VS) Teich (s. AiGr II 1,37, II 2,109). - Nicht klar. 

Gewiß Erbwort (gegen VedVar II 323f.; AiGr II 2,211). Konstruk¬ 
tion eines idg. *uejfc ‘feucht sein* bei Petersson, Studien 237fT. (s. 
KEWA III 263); von *ueik (~ *uej) 'winden* (~ Wände der Zisterne 
aus Flechtwerk) geht J. Knobloch, Sprw 5 (1980) 191 aus. 

vesi- f., nur RV 7,18,17 °yl - Wohl ‘Nadel*. 

Über Vorschläge zu Wurzel-Etymologien s. die Lit. in KEWA III 
263, 796, - ‘Nadel* < „*eindringend“ (VES, Whi, Roots 161, MonW 
1019a) bleibt möglich. 

VES wirken, tätig sein, zu Stande bringen, ausführen, bewälti¬ 
gen (RV [vivesti, viveksi, viviksmas u.a.]; s. Joachim 155 und 
Anm. 511), Perf. vivesa, vivisur(RV); vistä- beendet, zu Stande 
gebracht (RV [3,30,6] +), v/s/w nachdem gewirkt worden war 
(RV), pari-vise um Dienst zu leisten (RV 10,62,10); vis- Werk, 
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Dienst (RV; Schi, Wn 45, mit Lit.), vesa- wirkend (VS), pari- 

vesä- m. Aufwartung von Speisen (AV), vesa- m. das Wirken 
(VS +; Mn + ‘dress, Ornament’), vesana- n. Dienst (RV 5,7,5, 
YV), vesänä- f. Dienstleistung (RV [4,33,2] +; AiGr II 2,191); 
s. auch unten. - Mi., ni., pä. pari-vesanä- f. 'serving food’, u.a. 
(Tu S. 692b, s.v. VIS, TuAdd 7885, 7888). - Iir.? Nachweise 
für iran. *uajs- To work for’ sind zweifelhaft, s. Emm(Sk) II 
109E, mit Lit. - Idg. *uej(H)s (~ väyasVAY')?? S. KEWA 
III 223 (mit Lit.), GiovStudio I 338f. 

Hierher noch vis//vielleicht visaya-, visnu- (o. II 564, 566); 
über die umstrittene Zuweisung von Aoristen an V° s. Narten, 
Aor 244 f., 245 f. - Auf Mn + vesa- m. 'dress* (s.o.; pä. vesa- m. 
'dress* u.a., Tu 12129) soll VS vesyä-, wenn 'Kopfbinde* (?), beruhen 
(AiGr II 2,812). 

In wenigen Belegen liegt ein VES1 'sich ergießen, fließen* (Präs. 
ves-a-) vor (Grassm 1306, Narten, a.a.O. 245, Joachim 156, Goto 
299, GiovStudio I 337f. Anm. 902); vgl. RV 1,178,2 und 10,114,1 
avesan sie flössen, 1,181,6 vesant-i- f. fließend. Gegen die Herleitung 
von VES2 aus einem j-Aorist von VA Yl s. Narten, a.a.O., Goto 299 
Anm. 713; möglicherweise setzt VES1 idg. *yejs lfließen* fort (aav. jav. 
vaesah- n. 'Fäulnis* [wenn nicht 'Gifl’], vgl. Flußnamen wie Wisura 

'Weser* u.a.; Pok 1134, KEWA III228, SzemLatW 87; fraglich bleibt, 
ob \ns- 'Gift* hierher gehört, o. II 564). 

veskäs. vleskä-. 

VEST sich um etwas wickeln, sich an etwas hängen, sich um 
etwas winden, sich anschließen (AV [(°)vestate] +; Goto 299 f.); 
a-vistita- mit etwas umhüllt (RV [10,51,1] +); Kaus. ves/äy0 

einwickeln (AV +; dazu vestitä°vestya, Pass. °vesty°, Goto 
300 Anm. 715); vesta- m. Band, Schlinge (Kau£ +; s. KEWA 
III 263, 283, u. 11*599), vestana- n. das Umhüllen (AVP +), 
vestuka- anhängend, hängen bleibend (MS). - Mi., (nu.-)dard., 
ni., pkt. vetthana- n. 'wrapping’, usw, (Tu S. 702b, s.v, VEST; 
TuAdd 1449, 12130 ff.). - Wohl zu VYÄ. 

Zur Bildung der erweiterten Wurzel VEST(*uej-s-t~ *uj-eh}) s.o. 
1 551. - Auf der Ablehnung des Vorschlags von Ted, JAOS 67 (1947) 
86b, 106b (ved. VEST Hypersanskritismus für mi. *vetth- = vrtta-) 
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ist (trotz Jamison, -dya- 134) zu beharren (s. auch T. Goto, HJ 31 
[1988] 313). 

Schwerlich hierher vispitd-, s.o. 11 567. 

vehät- f. unfruchtbare Kuh (AV +; F. Sommer, MSS 11 [1957] 
5ff. [s. auch o. II 528]); uksa-vehät-ä mit einem Ochsen und 
einer v° (Br; AiGr II l2 Nachtr 50). - Unklar. 

Nach Sommer, a.a.O. 20f. für *vedhdt- [s. auch W. Wüst bei Sha 
263]; aber idg. *uejdh ‘leer sein’ ist nicht vertretbar, s. KEWA UI 
264f. - Fraglich auch *vehtia- + -II- in nep. bahilo 'unfruchtbar’ 
u.a. (Tu 12136; s.o. II 207 f.). 

Älteres in AiGr II 2,43,160. 

VAl s. VÄ\ 

väihervorhebende Partikel, 'wahrlich, fürwahr’(RV +; DelbrSynt 
482 ff.), nä väi wahrlich nicht, überhaupt nicht, ja nicht (RV +); 
wohl auch in vavä (o. II 547). - Iir., aav. vöi wahrlich (Y 36,3), 
jav. na-uua durchaus nicht (o. II 1). 

Frühindoar. *väi (= aav. vöi) ist durch emphatische Betonung vor 
der Monophthongierung bewahrt worden; J. Narten in KEWA 111 
267, Narten, YH 155f., s. Kel-Pir II 181 f. 

Unerweisbar ist ein Zusammenhang von iir. *uäi 'wahrlich* mit 
der ererbten Interjektion lat, uaet got. wai 'wehe’ usw. (wozu nicht 
ved. uve, o. I 233). 

vaikarnä- m. Name zweier Könige [oder eines Doppelvolkes] 
(nur RV 7,18,11 GenDu °näyoh\ MK II 327); Patronymikon 
zu vi-karna- (AV, o. I 314; s. auch Päp 4,1,117.124 zu Ablei¬ 
tungen von v/° N. pr. [AiGr II 2,507]), vgl. v/, kärna 

Zu weitgehend ZimmerAiL 103 („etymologisch... wie Kuru, Krivi 
deut[bar]w [o. 1371,412 f.]), GeigerOK 83 (~jav. vaekar?ta- m. Landes¬ 
name; s. KEWA III 267). 

vaikhari- f. Name eines bestimmten Lautes (Up +). - Vielleicht 
ein falsch sanskritisiertes Patronymikon zu mi. *vikkhara- 

(< viksdra- [v/, KSAR] 'Abfluß’ [AV; ep. + ein Beiname 
Visnus]); WrightNCSL 24. 



588 vaidampa- - vdira- 

vaidampas. vairampä 

vaidürya- n. Chrysoberyll, Katzenauge (AdbhBr +; MK II 328 

[mit Lit.], A. Master, BSOAS 11 [1944] 304fr., C. Vogel, I1J 9 

[1965-66] 270, G. Buddruss, SII 5/6 [1980] 6, G. R. Cardona, 
InL 6 [1980/81] 79fL). - Mi., singh., pä. vefuriya-, pkt. verulia- 

u.a. (Tu[Add] 12138; Master, a.a.O.305, KEWAIII267, Car¬ 
dona, a.a.O. 80); s.u. - Beruht wohl auf einem dravid. Orts¬ 
namen Velur („Vellore“, Master, a.a.O. 306); der dravid. 
Quelle steht pä. velur0 zunächst, wozu durch Sanskritisierung 
aia. vaidür°y durch Metathese pkt. verul0. Aus einer Form 
wie pkt. verulia- stammt das Kulturwort gr. ßripuAAiov, ßfjpuA- 
Ao<; 'Beryll*. 

Frisk I 234; zu Weiterem s. KEWA III 268, 796, SzemLatW 25 
Anm. 13. 

vaidathinä-, s. vidätha-, - väidadasvi-, s.u. VEDt o. II 581. 

vaibhüvasä- m. Patronymikon des Trita (RV 10,46,3); beruht 
auf RV (+) vibhu-vasu- 'hervorragende Schätze habend, 
schätzereich* (bzw. '*N. pr.*), o. II255,533 (s.u.). - Die Form 
°vasä- statt zu erwartendem *°vasava- erklärt sich als haplo- 
logische Kürzung (Frisk, Nom 50, AiGr II 2,129). 

Auch MS 1,3,36 vibhuvase DatSg nicht von 0bhüvas-> sondern 
aus *vibhü-vasave; AiGr F Nachtr 161, II 2,915. 

väira- n. Wergeid (RV [5,61,8 väiradeya- 'Zahlung des Wer« 
gelds*], Käth + [Sü vaira-yätanä- f. dss.; väira- 'Feindschaft* 
AV +]; s. die Lit. in MK II33 lf., KEWA III268). - Mi., dard., 
ni., pä. vera- n. Haß, feindliche Handlung, usw. (Tu 12142, 
12145). - Ableitung von vird-; für 'Wergeld* zeigen auch 
verwandte Sprachen Ableitungen von *uiHro- 'Mann*, vgl. ae. 
wer, were (verdeutlicht werie]-gild, nhd, Wergeid), altruss. v/ra, 
virbnaja Wergeid. 

Darms 433 f., mit Lit.; vielleicht darf auf eine bereits idg. Deriva¬ 
tion *uejfIro- Wergeid* geschlossen werden. Dieaia. -a/'-Form könnte 
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in RV *vaira-da-- *väira-d\ vdira-deya- (vgl. AiGr II 2,825) eingetre¬ 
ten sein, oder sie mag „als erwartet gelten, wenn urar. *uajra- als 
V[fddhi)A[bIeitung) zu *uira- noch erkannt wurde44 (Darms 434). 

vairampd- (Käthaka-GfSü, Appendix): Bedeutung und Über¬ 
lieferung ungesichert. 

Nach Cal, AcOr 7 (1929) 308 f. Bezeichnung eines Windes (~ pä. 
veramblh]a- Benennung eines Windes, u.a.; s. auch KHWAIII 269); 
als Varianten erscheinen vaidampa- und vairumpd- (Sha 89). 

vairinä- s. virana- vairumpds. vairampd-. 

vailasthänä- (RV 1,133,1), vailasthänakd-, mahä-vailastha- (RV 
1,133,3). - Ohne sichere Interpretation. 

Die Übersetzungen schwanken zwischen „etwa 'Kluft'44 (Grassm 
1356; zu *vita- = bila-, o. II225 [?); s. KuiAryans 34), „Schlupfwinkel44 
(PW), „Leichenfeld“ (GeRV I 186, 187), „Wurfplatz, Spielort, die 
Grube, in welche die vibhidaka-Nüsse [o. II 558] geworfen werden44 
(H. Falk, ZDMG 131 [19811 166, mit Lit.; - Dhä ve/„k$epett [nach 
Säyana]). 

vailüsas.u. saiiüsd-. 

vaisambhalya- f. ein Name der Sarasvatt (TB; ÄpSS vaisam- 

phalyä°balyä-). - Nicht sicher erklärt. 

AiGr II 1,206 erwägt als Grundwort *visam-bhald- (< *°bhard~) 

fdas Volk hegend*; die Varianten °mbh° : °mph° : °mb° erinnern 
an späte Wörter wie sambhali- : samba li~ : samphal(l)i-, KE WA III 
301 f. 

väisya-, s. vis-. - vödhar-, s. VAH. 

vdusat ein Opferruf (Br +; Varianten osat, vaujhak, vdusaly AiGr 
l2 Nachtr 88, Sha 90, KEWA III 270). - Nicht von vdsat zu 
trennen. 

Für AiGr I 41, II 1,12, Narten, Aor 240 Anm. 725 zeigt -du- statt 
-fl- Umbildung nach dem Opferruf srdusat; nach Bur, Gs Henning 
96 liegt in vdu° ein lautgesetzlicher Prozeß vor. Über -jh- in väujh0 
s. bes. W. Dressier, Spr 15 (1969) 169, Narten, a.a.O., Bur, a.a.O. 
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yyämsa-, s.o. I 37, II 549. - yyäkrdas. vikirida-. - vyäkta- 

(ep. + vya/c//-), s.u. .4^7, o. I 54 (mit Lit.). 

VYAC'vn sich fassen, umschließen, umfassen, in sich aufnehmen 

(RV [viviktas* viyyak, vrvyacanta, vivyäcat (10,96,4 „embrasse“, 

Renou, EVP16 [1967] 154), öv/vyu/c u.a.J), Perf. vivyäca (RV +), 

vivyaktha (RV 8,92,23); vydcas- n. Umfang, Ausdehnung, 

Fassungsvermögen (RV +; Nowicki 122), yydcasvant- aus¬ 

gedehnt (RV +), vyacistha- viel fassend, umfassendst (RV). - 

Ks. vecun Ho be contained in* usw. (*vic-ya°y Tu 11694). - Iir., 

vgl. np. gunßdan in sich fassen, aufnehmen W. B. 

Henning, BSOAS 11 [1945] 469 Anm. 3 = SelP II 173 Anm. 

3), äughni wfz-d 'to be contained in’ (*uic-a~\ Morg, Shughni 

95b f.). 

Über Vorschläge zu weiteren Anschlüssen aus iran. Sprachen s. 

KEWA III 271, Bai, Dict 281a, 393af. 

Der Ursprung von iir. *ujac-/*uic- ist nicht ermittelt (KEWA, 

a.a.O.); Urverwandtschaft mit lat. uinciö 'binde, umwinde’ (~ iran. 

bleibt allenfalls erwägenswert (WH II 791; doch s. die Ein¬ 

wände bei Ernout-Meillet 736b). 

Vgl. RV + uru-yydcas- 'mit weitem Umfang’, uru-yydc- 'weithin 

reichend’; dieses ist mit *ur(u)v~anc-Iurüc- vermengt (wobei °vyahcam 

unsicher ist, da in RV 5,1,12 vielleicht in °vancam zu ändern, AiGr 

II 2,155), s. AiGr II 2,26, III 230, Renou, EVP 13 (1964) 104, 131, 

o. 1 227. 

yyachävyachani- (go°), s. CHÄ, o. I 558. 

vyäti- m, nur RV 1,155,6; 8,69,13 (am); 4,32,17 (°inäm). - 

Nicht sicher erklärt. 

Die meisten Interpreten gehen von 'Renner, Rosse’ bzw. 'Paare, 

paarweise geschirrte (Rosse)’ aus; s. Grassm 1358 und die Lit. in 

KEWA III 272; also zu dtya-, s.d.? Vgl. jedoch Renou, EVP 15 

(1966) 37 (*vi-yati- ~ viyam). - Schwerlich ist RV 10,95,5 äyyatyai 

DatSg f. 'der nicht begehrenden’ als a-yyati- auf vydti- 'Paar1 zu 
beziehen, s. die Überlegungen von GeRV III 300, ad 5b (besser zu 

VAY1; s. auch Renou, EVP 16 [1967] 153). 
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VYATH wanken, schwanken, ins Schwanken kommen (RV [vya- 

thate, vyathete, vyathante, vyäthamäna-] +; Goto 300), Aor. 
vyathisi, vyathisthas u.a. (AV +), Konj. (VS +; Nar- 
ten, Aor 250, HofTm, KZ 78 [1963] 92 = HofTmA 156); Kaus. 
vyathäyau ins Schwanken bringen (RV [vyathaya] +, Jamison, 
-äya-134; dazu wohl AV + vyathitä- ins Schwanken gebracht); 
ä-vyathä- f. das Nichtschwanken (VS -f), vyäthis- n. Wanken, 
Dahinwanken, planloses Dahinschlendern, willkürlich ge¬ 
wählter Weg (RV +; HofTm, a.a.O. 90 f. = 154f.), a-vyathi- 
nicht schwankend (RV +; s. AiGr II 2,297); dazu vithurä-, 
s. bes. - Mi., dard. (?), ni., pä. vyädheti ängstigt, verwirrt je¬ 
manden, usw. (Tu S. 704b [s.v, VYATH], K. R. Norman, JPaT- 
Soc 15 [1991] 151f.; s. auch u.). - lir., jav. *viOura- "erschütter- 
bar* (o. II 554); zu weiteren, ganz fraglichen Vorschlägen s. 
KEWA III 272, mit Lit. - Zur idg. Quelle liegen nur Vermu¬ 
tungen vor. 

VYATH (mit Set-Formen, vyath') weist auf eine Vorstufe mit idg. 
*-th2- (> -th-/-thi-)\ es könnte eine erweiterte Wurzel *id-eth2 vor¬ 
liegen (~ got. wipondans „kivoüvteq“ [nur Markus 15,29]?), $. die in 
KEWA III272f. und bei Lehmann 407b referierte Lit. - M. Schwartz, 
Fs Malkiel 193 deutet V° als iir. *W + *atH rto vacillate* (s.o. I 58). 

Schon im Jungved. (und mit Auswirkungen auf Foriselzer) finden 
sich Überschneidungen mit VYADH\s. HofTm, MSS33 (1975)47f.= 
HoffmA 550f., Norman, a.a.O., Oberlies, ÄvSt 34 und Anm. 36. 

vyadvarä-y s.u. AD, o. 1 61. 

VYADH beschädigen, verwunden, durchbohren, IrefTen, er¬ 
schießen (RV [vidhyat, vidhyati, ävidhyat (s.u.), u.a.] +), Perf. 
vivyädha (Br +), vividhväms- (RV); Aor. vyätsis (TS +)> avyätsur 

(JB; Narten, Aor 250f.); ni-viddha- durchbohrt, äva-viddha- 
hinabgestoßen, pra-viddha- fortgestoßen (RV), ati-vidhe zu 
durchschießen (RV 5,62,9); Kaus. vyadhayati (Br); hrdayä- 
vfdh- das Herz durchbohrend (RV +; s.u.), vyadhman- (Pfeils- 
Wunde (AVP; HofTm, SktWC 458 = HoffmA 820, mit Lit.), 
an-ä-yyädhd- unerbrechbar, fest (AV), athvyädhin- zum 
Durchschuß fähig (VS +; HofTm, MSS 33 [1975] 46f. = 
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HoffmA 549). - Mi., nu., dard., ni., pä. vyädha- m. Jäger, 
viddha- verwundet, usw. (Tu S. 704b, s.v. VYADH\ TuAdd 
11739,11759,12110). - Iir.Jav. °v/<5- verwundend (inYt 10,39 
asdmnö,°y Gersh, Hymn 192, Kel, NR 71; aber jav. vaeda- Yt 
19,92 ist in vaöa- zu emendieren, o. II 497), mp. wistan *to 
shoot, throw’, paäto wistal schießen, treffen, äughni weö-d 

werfen, u.a. (Morg, Shughni 88a, Bai, Dict 283b, HintzeZY 
373 f.). - Weiteres ist nicht gesichert. 

Zu älteren Bemühungen s. KEWA III 212. - Idg. *h7yidh (~ 
vidhävä-, o. II 556?) setzt E. Tichy, HS 106 (1993) 15 und Anm. 29 
an (Laryngalwirkung in ävidhyat [in RV an allen Belegstellen ansetz- 
bar, Tichy, a.a.O. Anm. 29], hrdayä-vidh- [s. auch svävidh-]!); dazu 
wohl ererbte Hochstufe *h2ujedh (trotz H. C. Melchert, KZ 91 [1978] 
113; s, auch G. Bolognesi, REArm 18 [1984] 296fT.). 

Spätere Überschneidungen mit VYATH (s.d.) besagen wohl 
nichts für die Genese von vyadh : vidh (s. KEWA, a.a.O.). - Unyer- 
wertbar AV vyadhvard- (vielmehr vyadvarä-y KEWA III273; s. AD), - 
Nicht hierher Br + vyädhi- m. Krankheit (~ yy-ä-dhä 'trennen'; 
AiGr 11 2,299), gegen J. C. W[right]. bei Tu 12202. 

vyayati, vydyant-, s. VYA. 

vyälkasä- f. eine bestimmte Pflanze (RV 10,16,13 [= AV 18,3,6 
u.a.]). - Enthält wohl alka- ‘Wurzelfaser’ (MnärSü); mit vi 

und dem Sekundärsufftx -sa- (vgl. yuvasä-, romasd-) gebildet, 
bedeutete v° „nach allen Seiten Wurzelfasem habend*4. Hoflm 
in KEWA III 796, s. auch MSS 8 (1956) 24 = HoffmA 402. 

Über die Zuordnung von alka- s. Hoffm in KEWA, a.a.O. (~ al- 
gd-> o, I 128? Vgl. heth. alkista[n]- ‘Zweig’ [zweifelnd Puhvel 136]?). 

yyavadätas.u. DÄ6, o. I 718. 

VYÄ umhüllen, einhülien, bedecken (RV [vyayati, avyayat, vyd- 

yant- u.a.] +), Perf. vivyey vivyathur, viyyänd- (RV); Aor dvyata 

ihr habt eingehüllt (RV [1,166,4] u.a.); vitd- verhüllt (RV +); 
hiranya-vi- mit Gold umwunden (RV 8,65,10; GeRV II 388, 
ad löb), pari-vi- rings umwunden (VS), pari-vydyana- n. das 
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Umwinden (SB +), sam-vyäya- m. Umhüllung, Hülle (Br). - 
Mi., dard., ni., pä. upavlta- bedeckt, umhüllt, usw. (Tu S. 707b, 
s.v. VYE). - Vielleicht mit lat. uiere binden, flechten, lit. vyti 

drehen, winden, aksl. po-viti einwickeln (u.a.) zu verbinden. 

S. die Lit. in KEWA III 273, AnttSchweb 155f, Lehmann 386a. 
Die Verknüpfung ist semantisch nicht ganz befriedigend (s. KEWA, 
a.a.O.). Formal wäre wohl von *yejhi auszugehen (Präsens *ijihr 
eje-), s. Rasmussen, Morphophon 167 (vgl. auch Schrijver, Refl 245); 
der traditionelle Wurzelansatz VYÄ (auch VYE) hat offenbar keine 
Begründung in der Sprachgeschichte (AiGr 1 85). 

Nicht gesichert ist die Zugehörigkeit von vayuna-, veni-, vetasd-, 
VEST; s.d. 

vyäkarana- n. Grammatik (Up, Pat +); zu v/, a, KAR (~ ep. 
vy° Sonderung’). AiGr, IG 120 Anm. 585, mit Lit., Thi, SII 
8/9 (1982) 23ff. = KS 1190ff 

vyäghrä- (yiy°) m. Tiger (AV +), vyäghri- f. Tigerin (MS). - Mi., 
dard., ni., pä. vyaggha- m. Tiger, usw. (Tu 12193 [mit Ver¬ 
weisen], TuAdd 12193ff). - Wohl vy-ä-ghrä- (~ v/', a, GHRÄ) 

Jie who smells scents by opening [bis jaws]“; s. die Lit. in 
KEWA III 274, Thi, BSOAS 57 (1994) 324. 

Volksetymologische Umdeutung eines Fremdwortes bleibt denk¬ 
bar; die bisherigen Vorschläge sind jedoch nicht ansprechend 
(KEWA, a.a.O.). - Anders zu v* A. Christol, LALIES 5 (1987) 60; 
für die alte Gleichung (vy-)äghrä- — gr. tjxpoc 'blaßgelb’ (Lit. bei Frisk 
II 1153) neuerdings H. Dürbeck, Zur Charakteristik der griechi¬ 
schen Farbbezeichnungen (Bonn 1977) 116fF., s. auch Bai, Dict 27a. 

Über mögliche Entlehnungen aus dem indoar. Wort $. die Lit. 
in KEWA III 274, 796, M. Omidsalar, Stlr 13 (1984) 129 ff 

vyädhi-, s.u. VYADH, o. II 592. 

yyänä-, s. AN\ o. I 72. 

[Dazu H. W. Bodewitz, ALB 50 (1986) 329, 334 ff.]. 

yyämii- s.u. AM1 (o. I 97). - vyäla-, s.u. alaktao. I 175. - 
VYE, s. VYÄ. 
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yyöman- n. Himmel (RV +). - Offenbar vi-yoman- ^Trennung’, 
zu v/', YA Vl\ vgl. RV 3,54,7 vi-yuta- getrennt’ (von Himmel 
und Erde). 

S. Wack, KZ 46 (1914) 269f. = KS 287f, AiGr II 2,757, KEWA 
III276, Renou,EVP 16(1967)92,168; Wennerbergl 198ff.,G. Miche- 
lini, S1LTA 10 (1981) 439ff - Vgl. RV 4,55,2 vi-yotär- Trenner (von 
Tag und Nacht)’ [?]; s. GeRV 1 485, ad 2. 

VRAJ(VRAJl) wandern, schreiten (RV [vrajant-] +), Perf. vavräja 

(RV +); Aor. avräfit (Br; Narten, Aor 251); ud-vrajita- weg¬ 
gegangen, verlassen (Br +); Kaus. vräjay0 (Br +)\pra-vräjä- m. 
Verlauf (eines Stromes; RV 7,60,7). - Mi., dard., ni., pä. 
vajati bewegt sich, wandert, usw. (Tu S. 707b, s.v. VRAJ\ 

TuAdd 12225). - Iir., aav. uruuajAor. uruuäxs- (in Y 34,13 
umuäxsat 'sie schreiten’ [Y 44,8 'möge schreiten*]; Kel-Pir II 
311 [mit Lit.J, HumbElfSkj, Gä II 113). - Vielleicht mit heth. 
urki- 'Spur* urverwandt. 

Vgl. Eich, MSS 31 (1973) 73, E. Neu, Gs Van Windekens 208, 
S. E. Kimball, MSS 53 (1992[94J) 93 (mit Lit.); weitere Fortsetzer 
von idg. *ureg/*urg sind fraglich, s. KEWA III 277 (mit Lit.), Leh¬ 
mann 410b. 

Der Set-Charakter von V° (°vrajita-y Aor. °fit u.a.) ist wohl sekun¬ 
där zustandegekommen (Goto 301). 

Über weitere Vorschläge zu iran. Entsprechungen s. KEWA III 
276f, mit Lit. 

vrajä- m. Hürde, Gehege, Einfriedung, Pferch, Stall (RV +; 
jünger 'Herde, Schwarm*, L. Renou, JA 1939, 384); dazu RV 
7,3,2 vräjana-, wenn 'Gehege*; vräjä-pati- Einpferchungs- 
meister (RV 10,179,2; HoffmA 572 Anm. 22). - Mi., ni., pä. 
vaja- m, Viehstall, u.a. (Tu 12224, mit Verweisen). - Zur 
Wortsippe von idg. *h\uerg 'einschließen*, s.u. vrjänao. 
II 573. 

Idg. Nebenform *h}ureg (AnttSchweb 157); vgl. bes. iran. *uraza- 
in oss. digor cerwcez 'Herde, Wildrudel’ (Abaev 1185, Benv, Oss 35). 

vratä- n.: von RV an belegtes Wort, dessen älteste Bedeutung 
umstritten ist; vielleicht lag sie im Bereich von 'Gebot, Anwei- 
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sung, Regel’. Semantische Werte wie 'Gelübde, religiöse 
Observanz, Pflicht’ mögen sich erst im jüngeren Aia. ent¬ 
wickelt haben (s. auch pä. vata- m. n. 'religious vow, manner 
of behaviour’ u.a., Tu 12228). - Ein mit vö sicher ursprungs¬ 
gleiches Wort ist aav. umuata- n. 'Regel, Vorschrift, Anwei¬ 
sung’ (zur Form s. Wrb, Spr 32 (1986(88)] 353 Anm. 36). 

Zum Exegetischen vgl. Schmidt, vrata (passim; 8fT., 146 ('Eid')); 
dazu die Lit. in KEWA III 278; Hacker, Vrata 3IT. = 109ff., 15 = 
121 ('Werkordnung’ od. ahnl.), Ins, Ga 175ff, Brereion, Ädityas 
68ff., 126 ('commandment’), Wrb, a.a.O. 353 (jeweils mit Lit.). 

Aus dem Iran, hierher noch jav. umuatat.nara- m. N. pr. (Lit. bei 
Mh, AirN 1/84; von *uruuatant- ‘Anweisungen gebend’?), ferner 
*vrat° in der NÜ (Hinz, NÜ 42, 269); aber ap. Vvratiya-/ gibt es 
nicht (Schm, Bis 42a, 69 (ad 441). Zu weiterem iran. Vergleichsgut s. 
Abaev 1547, Bai, Dict 95a, 500a, L. Isebaert, Fs Thomas 138f., S-W, 
Sogdlnscr II 42, Humb, ZDMG 144 (1994) 181. 

Jede Zuordnung von iir. *urata- an eine der denkmöglichen idg. 
*(H)uER(tl)-'W\me\n muß willkürlich bleiben. Beliebt ist - wenn 
'Anordnung, Anweisung’ als älteste Bedeutung anzunehmen ist - 
Verbindung mit idg. *uer(hi) 'sagen, bestimmen’ in gr. cipcj, epccj 
'sage’, pi^TOt; 'verabredet’ usw. (v* < *urhreto-y Bee, Dev 238, Schrij- 
ver, Refl 198, mit Lit.; KEWA 111 278, 796, Bai, a.a.O.); dazu auch 
vdrunadessen Zusammenhang mit v° jedenfalls wahrscheinlich 
ist (o. II 515)? Weniger ansprechend v° < *ulato- (Lit. in KEWA 111 
278f.; ebenda 279 zu Verbindungen mit VAR\ VAR2 und VART 
[s. noch Minard, Trois enigmes II 111]). 

vratäti- f. Schlinggewächs, Ranke (RV [8,40,6] +). - Wohl zu 
VART. 

S. die Lit. in KEWA III 278; hyperkorrekt für *vatdti- (< \ndti-), 
oder mit Metathesis aus *vart° (vgl. Wrb, WZKS 36 [1992] 15)? 

VRAD mürbe werden, weich werden (RV 2,24,3 ävradanta 'wur¬ 
den mürbe’ oder 'zermürbten’, Goto 301 f.); vrandin- etwa 
'erliegend, schlaff werdend’ (RV 1,54,4.5), - Iir., jav. varaduua- 
weich, varadu-sme im weichen Erdboden, khot. bilä- 'intes¬ 
tin e’ (*urdä-)y u.a. (Bai, Dict 289a, Emm, CompLI 211). - 
Vielleicht mit gr. paöivoq 'schwank, biegsam, schlank’ (Sappho 
ßpdöivoc;) u.a. zu verbinden. 
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S. die Lit. in KEWA III279; AnttSchweb 156f., Lehmann 410a. - 
Ved. vrandin- erweist kein *VRANDf*\ir(id (AiGr I2 Nachtr 56; ~ 
\rnda- > banddo. II206?), sondern ist individuelle Bildung eines 
Dichters (Goto 302 Anm. 718). - Die formale und semantische 
Nähe von MRAD ist zu beachten. 

vräyas-, s.u. VLAY1. 

VRASC abhauen, spalten (RV [vrscänti, dvrscat, vrscänt- u.a.] +); 
Aor. vrksi (AV +; Narten, Aor 251, Hoffm, SktWC 459 = 
HoffmA 821); vrknd- zerspalten, abgehauen (RV +), vrastavya- 

'caedendus* (Käth; AiGr II 2,613); Pass. vrscyate (RV +); 
ava-vrdsca- m. Splitter, Span (SB), vrdscana- n. Einschnitt, 
Schnitt (Käth +), yüpa-vraskä- den Pfosten behauend (RV 
1,162,6), anävraskä- nicht abfallend (AV), pra-vraska- m. 
Schnitt (KauS). - Mi., ni., pkt. vicchia- 'split’ u.a. (Tu S. 708a, 
s.v. VRASC\ TuAdd 12080). - Schwierig. 

Wahrscheinlich ist von einer Primärwurzel *urEk (~ vrk-nd-) aus¬ 
zugehen (~ gr. pdxca 'Lumpen, Fetzen, Runzeln, Trümmer* [äol. 
ßp&xect], s. die Lit. bei Frisk II 641 und in KEWA III 250; Eich, 
Gs Kronasser 22 Anm. 31?); dazu ein altes Präsens *yr(k)-slc-e- (ved. 
vrsca-), dessen Form auf andere Kategorien übergegriffen hat 
(°vrasca-t °vraskd- u.dgl.; s. Holfm bei Eich, a.a.O. und bei HintzeZY 
296 Anm. 45). - Wahrscheinlich haben frühe „Kreuzungen oder 
Entgleisungen“ (Frisk, a.a.O.) den ursprünglichen Bestand verdun¬ 
kelt, wie es andererseits in indoar. 2Üeit zu Überschneidungen mit 
VARJ und VARH gekommen ist (KEWA III 251 [mit Lit.J, o. II 
517, Goto 301). 

Iranische Entsprechungen sind ungesichert. S. KEWA III251 (mit 
Lit.); Pirarl, KY 93 (~ jav. uruuäxra-?). 

Fraglich ist Zugehörigkeit von RV + vrscika- m. 'Skorpion* (und 
Fortsetzem, Tu[Add] 12081); s. AiGr II 2,308,311. 

vrastär-, s.u. VARS. 

vra- f. (RV, AV): Ohne gesicherte Bedeutungsbestimmung. 

S. die Lit. in KEWA III 279f., Renou, EVP 13 (1964) 86,16 (1967) 
166, Mh, AirN 1/84; I. Ickler, SII 2 (1976) 109f. (Ma]rä\ vgl. ved. 
vara- 'Freier* [o. II 511]). 
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vrqjäpati-, s. vrajä 

vrata- m. Schar, Truppe (RV +); dazu wohl (mit AiGr II 2,840) 
vrätya- m. eine Gruppe nichtbrahmanischer, von Häupt¬ 

lingen beherrschter Wanderstämme (AV +; s. die Lit. in 
KEWA III 280 Anm. *; RauStaat 17, Falk, Brudersch 17fL, 
Karttunen, IndEarlGrLit 185 Anm. 240 [mit weiterer Lit.], 
200, 218). - Nicht sicher erklärt. 

Als Erweiterung {^r-eh^-to^ Lubotsky, System 82) einer Wurzel 
*yer (ved. vf-n-d°y o. II 575) gedeutet; dazu german. *urel>az (ae. 
wrced cHerde\ vgl. got. *wref)us, Emendation für wripus nayzfo\u), 
Lehmann 411a, Lubotsky, a.a.O., R. D. Fulk, LarTheor 168 (zu 
Fernbleibendem s. K. Matzel, HS 103 [1990] 106f.)? - Lit. und wei¬ 
tere Vorschläge in KEWA III 280. 

VRADHstolz sein, großtuerisch sein (RV [Parti2. vradhant-]; ein¬ 
maliges finites vrädhanta [RV 5,6,7] ist wohl dem Partiz. nach¬ 
gebildet, Hoflfm, Inj 122 Anm. 32, Goto 302). - Iir., vgl. aav. 
uruuädah- n. Freude, Wonne, uruuäidiiah- freudiger, jav. 
uruuäd- froh werden, sich erholen (Yt 13, 93 uruuä03n\ Kel, 
Verbe 112 und 112f. Anm. 4). 

„Weiteres ist unklar“ (Goto, a.a.O.); Zusammenhang von iir. 
*yraHdh „*to be high“ mit *urHdh-yd- (ürdhvd- usw., o. 1 244) 
bleibt jedoch erwägenswert (s. auch Kel-Pir II 312, III 117). Ein¬ 
beziehung von VAR DH (~ vr-ä-dh-?) bereitet größere semantische 
und formale Schwierigkeiten (s.o. II 521, mit Lit.). 

Ausführlichere ältere Lit, in KEWA HI 280f. 

vrä-, nur in RV 1,144,5 ddsa vrisah, wohl 'Finger’ (trotz L. Renou, 
BSL61 [1966] 11; s. die Lit. in KEWA III281, Schi, Wn46). - 
Als „sich krümmend“ oder „Krümmung“ zu *VRES in vresi-, 

s.d. 

v/iAi-m. Reis (AV +). - Mi., nu., dard., singh., pä. vihi- m. Reis, 
u.a. (Tu 12233 [mit Verweis], TuAdd 12233). - Nicht zu tren¬ 
nen von khot. rriysua-, mp. brinj\ np. birinf, paSto wrize (Plur.) 
Reis, u.a. 
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Weiteres Material und ausführliche Lit. in KEWA III 282; Bai, 
Dict 364b, Hinz, NÜ 270. - Der Anklang iran. Wörter wie (etwa) 
*vrinf, *vriz° an v° (aus iran. Dialekten gr. öpivö^c; [apxod fBrot aus 
Reismehr, öpufa 'Reis’, Frisk II 417, 429?) erklärt sich wohl aus 
Wanderungen eines (östlichen?) Kulturwortes (s. KEWA, a.a.O.). 

vresi- f. eine Bezeichnung der Gewässer, wahrscheinlich 'Wasser- 
wirbel* (VS; MS resi- („wohl.., phonetische Vereinfachung“, 
Mittwede, Bern 52]). - Offenbar zu einem *VRES 'sich wen¬ 
den’ (mit vr/'i-, s.d.) = jav. uruuaes- sich wenden, drehen 
(s. auch o. II462), idg. *urejk (gr. pixvo«; krumm, engl, wriggle 

usw.); mit vres-i- vgl. bes. jav. uruuaesa- m. Wirbel im Wasser 
(Yt 14, 29), ferner gr. poixo<; gekrümmt, me. mäh gebogen, 
verkehrt, u.a. - KEWA III 281, 283, Kel, Verbe 123 (jeweils 
mit Lit.). 

VLANG (VLAG\ s.u. abhiviahgä- (~ VARJ7), o. I 92, II 517. 

fZi4Finiederdrücken, zusammendrücken (MS + [vlinäti], TB + 
[vfinäti]; HofTm, MSS 24 [1968] 42 Anm. 5 = HoffmA 508 
Anm. 5); Aor. vlesih (SrSü; Narten, Aor 252); prä-vlina- 

zusammengedrückt (AV + [°blTna-y AiGr I 183, KuiAryans 
33]), säm-vlina- hinuntergedrückt (Kä{h +); Pass. vliyate( Br +), 
Int. vevliyanta (Up; Schaeferlnt 47); vräyas- n. wohl 'erdrük- 
kende Gewalt* (RV 2,23,16; Nowicki 122f., mit Lit.), pra- 

vlaya- m. das Zusammensinken (Br), °nir-vlayam- (ahi°) f. 
abgestreifte Haut (einer Schlange, SB). - Nu., dard. (s. Tu 
12234)? - Iir., jav. uruuinaitls (AkkPl, etwa 'zusammendrük- 
kende* Yt 13,33 [ved. *vlinatfh; Hoffm, a.a.O. 39ff. = 506ff.), 
pairi.uruuaesta- etwa 'der am besten niederdrückt* (Yt 11,2; 
HofTm, MSS 8 [1956] 15 f. = HoffmA 396, Schmidt, vrata 

123 Anm. 30). 

Vermutlich aus einer erweiterten idg. Wurzel *yR-eiHy s. das 
Referat in KEWA III 283. 

vleskä- m. Schlinge (MS), bleska- m. (Kä(h), veskä- m. (Br +) 
dss., u.a. (s.u.). - Unklar. 
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Weitere Varianten sind ÄpSS meska- (s. auch KEWA U 689f.) und 
Kaus + vesta- m. 'Band, Schlinge’, wenn dieses nicht primär zu 
VEST gehört (eher volksetymologisch daran angeschlossen). - Für 
etymologische Erwägungen ist dieses Material ungeeignet ($. die Lit. 
in AiGr II 2,535, KEWA III 283). 

s 
sarnyü-, s.u. säm. 

SAlffSpreisen, feierlich aussprechen, vortragen, verkünden (RV 
[sdmsämiy samsa, dsamsan u.a.] +), Perf. sasamsa (Br +); 
Aor. samsi (RV), asamsit u.a. (RV +; Narten, Aor 253f.); 
sastä- gepriesen, gelobt, preisend vorgetragen (RV +), °säse 

auszusagen (RV); Kaus. samsay0 (RV [1,29,1 ä ... samsaya 

„mach* Hoffnung!“] +; Jamison, -dya- 134); uktha-samsin- 

lobpreisend (RV), ä-samsu- hoffend, wünschend (Kaus, Pän 
u.a.), samstar- m. Rezitierer (RV +), samstavya- vorzutragen 
(Br +), sdmsya- vorzutragen (RV +; — RV [8,11,2] + sasya- 

zu preisen, AiGr II 2,804), sasti- f. Loblied (RV +), sasträ- 

n. Anrufung, Rezitation (Kä{h +), sdsman- n. Preis (RV 1,119,2 
°an; *sdmsman-, AiGr I2 Nachtr 159?), u.a. (s. auch unten); 
vgl. bes. samsa-. - Mi., dard., ni., pä. pa-samsati lobt, belo¬ 
bigt, u.a. (Tu S. 709a, s.v. SAMS). - Iir., aav. s?nghaitierklärt, 
spricht aus, sänghämahi wir sprechen aus, saxiiäi sollte aus¬ 
sprechen, sasta- ausgesprochen, verkündet (s. HumbElfSkj, 
Gä II 54), sqsträi zu verkünden, aav. jav. fra-sasti- f. Ruhm, 
Ruf, Ansehen (o. II173,174), jay. sarjhaite wird genannt,paiti.- 

sarjhämi ich beschwöre, aißi.sasta- verwünscht, sasti- f. Prei¬ 
sen, u.a. (Kel, Verbe 105), ap. (öhyamhy) =/Oanhyämahi/wir 
werden genannt (Schm, Bis 49, ad 7), <0stniy) = /Oanstanai/ 
auszusagen, <a9h> = /a0anha/ er machte kund (u.a.; s. [Hoffm 
bei] Goto 303 Anm. 721, mit Lit.), mp. saxwan, np. suxan 

Wort, Rede (s. ferner KEWA III 284, Hinz, NÜ 220, Bai, 
Dict 417b). - Idg. wohl *kems 'feierlich sprechen, verkün- 
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den’, vgl. lat. censeö stimme für etwas, spreche eine Entschei¬ 
dung aus, schätze, altlat. censuere sie haben zugestimmt, gr, 
xöpog m. dionysischer Festzug, Festgesang, u.a. 

Thi, MSS 44 (1985) 258 Anm. 56 [= KS 1073 Anm. 56], H. Rix, 
VerstÜbernDeut 96 f, Pet, MiscLingOrL 108 Anm. 100; J. L. Garci'a[-j 
Ramön, Spr 34 (1990(92]) 51 ff., Homerica 35 ff., Mykenäika 245, Fs 
Rix 106ff; ältere Lit. in KEWA 111 284f, 797. (S. Bd. II Nachtr.]. 

Eine iir. Textübereinstimmung in ved. väcah sams usw. (o. II 
491); weitere s.u. samsa 

Konkurrenz besteht zwischen &AS1 und der Schwundstufenform 
sas (~ SAIiiS); so wird RV 5,41,18 säsä von einem Teil der For¬ 
schung auf $AÜS (GeRV II 42, ad 18b, Renou, EVP 4 [1958] 63), 
von einem anderen auf ÄLS11 bezogen (AiGr II 2,247), Zuordnung 
von säsmansasträ- u.a. zu einem SAS2 (s. KEWA III 319f.) ist 
entbehrlich (Garda-Ramon, a.a.O. (z.B. Spr 34, 51 Anm. 56, Myke- 
näflca 245 Anm. 40]). - Das Hinterglied °säs- (s. AiGr II 2,17) liegt 
auch in RV, AV äsäs- f. ‘Hoffnung, Wunsch’ vor (AV + äsa-t s. 
AiGr III 283; nicht mit °sis- zu vermitteln, o, I 178). 

sämsa- m. Preis, Lob, Meinung, Urteil [in Form eines wohl¬ 
formulierten Spruches] (RV +; B. Schlerath, Fs Dandekar 
371 ff). - Iir., aav. särigha- m. Verkündigung, Urteil,jav. sarjha- 

m. Anordnung, dus.sayha- verleumdend (o. I 736). - Zu 
SA äS. 

Vgl. iir. Übereinstimmungen wie RV uru-sämsa- ‘weitberühmt’ 
— ap. *varu-6artha- (Herodot u.a. opoadvyai; Lit. bei Schm, Di 74, 
KEWA III 285, J. Wiesehofer, Stlr 9 [1980] 8 Anm. 5); RV + närä- 
sämsa- — jav. nairiiö.sayha- u.a. (o. II 20f.; s. auch Tu 7584 und 
J. C. Wfright] bei Tu S. 831b); RV värdhän ... sdmsam ~ aav. varaz- 
däis sänghäis, o. II 521 (mit Lit.). - Über s° < idg. *komso- — gr. 
Köpoc < *kömso- s. die Lit. unter SAÜS, bes. Thi, MSS 44 (1985) 
258 Anm. 56 [= KS 1073 Anm. 56]. 

SAK können, vermögen, im Stande sein (RV [sakndväma, äsa~ 

knuvan\ +), Perf. sasäka (AV +), sekür(RV +; s. GiovStudio 
I 339ff, mit Lit.); Aor. sagdhi\ säkat u.a., Fut. saksy0 (TS +); 
Inf. päri-saktave Macht zu gewinnen (RV 8,78,5); su-sdka- gut 
durchführbar (RV 10,30,15), säkti- f. Kraft, Vermögen (RV -f, 
~ RV $akti-\ s. GeRV III367 [ad 6ab], Lubotsky, System 37, u. 
II 603), säkman- n. Kraft, Geschick (RV +; einmal sakman-, 
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dazu AiGr II2,762, s. auch 771), sakra- stark, mächtig (RV +; 
Beiwort [später : Name] des Indra), sdkvan- (fern. °vari-) ge¬ 

schickt, kunstreich (RV +; AiGr II 2,125 [~ AV + säkvarä-], 

768), sdcistha- stärkst, hilfreichst (RV +), sdci- f Kraft, Ener¬ 
gie, Eifer (RV +; RV + sdci-pdti- m. 'Herr der Kraft’ [Indra; 
danach Sü + sari- f. Gattin des Indra, KEWAIII 288]), saka- 

m. Kraft (RV 6,24,4; RV, AV puru-säka- kraftreich), säkd- 
stark, hilfreich, Helfer (RV), säkinsäkinä- kräftig, stark (RV); 
zu sagmd-, sikvan-, •£/££s. bes. - Mi., dard., ni., pä. sakkoti 

ist fähig, vermag, sakka- m. Indra, usw. (Tu S. 709a, s.v. 
SAKX\ TuAdd 12252). - Iir., aav. sasaBä ihr könnt (Y 30,11; 
Hoftm-Narten 64), sasan(-cä) 'they master" (Y 53,1; Hoffnv 
Narten, a.a.O., HumbElfSkj, Gä II 239), saxvärä, wenn 'Lei¬ 
stungen" (Y 29,4; s. Hoffm-Narten 79, HumbElfSkj, a.a.O. 35), 
jav. sas'qs könnend (Hoftm-Narten 64), saskustama- der sich 
am besten auf etwas versteht (u.a.; s. GiovStudio I 341 f.); 
khot. säj- lernen (*sä(aia-)y parth. s’c-, mp. np. säxtan vor¬ 
bereiten, machen; usw. (Emm, SG S 132 [mit LitJ, Nyb, ManP 
II 171a, Bai, Dict 423bf.). - Idg, viell, *kEk, vgl. air. cecht 

'Macht" (*kEnkt°) und möglicherweise ae. on-hagian 'passen", 
nhd. behagen, u.a. 

S. die Lit. in KEWA III 289; Kluge-Seebold 69b. - Über die ent¬ 
behrliche Annahme eines SAK7 fgo’ (J. C. W[rightj bei Tu 12235) 
s. TuAdd 12235, KEWA, a.a.O. 

sakatt- f. Karren, Planwagen (RV [10,146,3 °fh], Br [°ti-mukha-] 

+; K. L. Janert, KZ 71 [1954] I08f., Thi, Fs Kuiper 392 = KS 
277, Woj, AoF 7 [1980] 193, SparreboomChar 124), sakata- 

n. dss. (Up +). - Mi., ni., pä. sakata- m. n. Wagen, u.a. (Tu 
12236 [s.u.]; TuAdd 12236a). - Nicht zufriedenstellend erklärt. 

Nach Janert, a.a.O. *sa-kata- (~ kdta- 'Geflecht [geflochtene 
Plane]* [0. I 290]); s. KEWA III 285, Wrb, WZKS 36 (1992) 14. - 
Nicht-idg. Ursprung wird durch Fortsetzer wie *saggata-, *sakkata- 

(*cha°7; Tu, a.a.O.) nicht zwingend nahegelegt (s. die Lit. in KEWA, 
a.a.O.; Woj, a.a.O., KuiAryans 27). - Von *sak 'laufen* (jav* SQk- 
'vorübergehen*, ap. Oakatä) gehen einige Deutungen aus (Lit. in 
KEWA, a.a.O.; s. J. C. WJright] bei Tu 12235 (doch vgl. u. SAK\). 
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Zur Beurteilung der Beziehung zu ungar. szeker\ szeker * Wagen * 
(u.a.) s. KEWA, a.a.O., Joki 317, UEW 886, Katz, Habilschr 314f, 
IC 31a, 228. 

säkar- (sakn-) n. Dung, Kot, Exkremente (RV [1,161,10] + säkrt 

NomAkkSg [davon jünger weitere Kasus wie Sü + sakrtä, 
°sakrdbhih u.a., AiGr II 1,93, III 312], AV + sakn-äh GenSg, 
VS sakn-ä InstrSg, TS säka-bhih InstrPlur; in Kompp. der 
ÄS [°]saka° [*-j?°], RV 1,164,43 saka-mäya- aus dem bren¬ 
nenden Dung aufsteigend [dhümä-], AV saka-dhüma- m. 
Rauch des Mistes [o. 1 795], VS saka-pinda- m. Mistballen, 
SB asva-sakä- n. Pferdeapfel [jünger auch sakrt/d0, °sakrt-y 

AiGr II 1,56,93], usw.). - Mi., nu., dard., ni., pä. chakana- n. 
Tierkot (~ sakn-\ mth. säravine 'to smear with cowdung* (~ 
säkar-), usw. (Berger, Probl 70 Anm. 139; Tu 12248, mit vie¬ 
len Verweisen). - lir., vgl. khot. (alt) satana- (*sakan°\ mp. 
sargen, np. sargin, bal. sayan u.a. 'Mist, Dung' (Bai, Dict 
418a, Emm, LautgEt 172). - Idg. *kokyr-/-n- (s.u.), vgl. gr. 
xoirpot; f. (s.u.) Mist, Dünger, Kot. 

Das gr. Femininum wohl urspr. Adj. *kok*r-o- 'kotig, mistig' (etwa 
zu x&tiv od. dgl., M-Br, briefl.); das zugrundeliegende Verb *kek* 

wahrscheinlich in lit. sikti 'cacare* (Lit. in KEWA III 287f.). 
Ein semantisch und formal der i'-Gleichung ähnliches Hetero- 

kliton, etwa *sokr-/-n-t in heth. sakkar/saknasy gr. oxöp/oxatöc 
'Kot, Exkrement* (Lit. bei Frisk II 746); gegenseitige Beeinflussung 
der Vorstufen dieser Wörter und der .^-Entsprechungen ist denk¬ 
bar. S. KEWA III 288; E. P. Hamp, PPsFu 209ff. 

säkala- m. n. Span, Splitter, Scheit, Stückchen (YV +), säkara- 

n. dss. (SB); unklar sakalyesi ('dem Span nachgehend’?? - 
AV 1,25,2 [AVP säkalyesu], s. AiGr II 2,813f., Renou, Väk 5 
[1957] 102). - Mi., ni., pkt. sayala- n. Stückchen, u.a. (Tu 
12243). - Nicht klar. 

Urverwandt mit lit. sakalys 'Holzspan, Splitter'? In diese Korn-. 
bination sind auch sankü- und säkhä- einbezogen worden. S. die 
Lit. in KEWA UI 286 und bei Karulis 11 145. - Mit dravid. Wörtern 
wie ta. cakkai 'chips’ usw. besteht schwerlich ein Zusammenhang 
(vgl. KEWA, a.a.O., DED2 239b). - S. auch sdlka 
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säkä- f. ein bestimmtes Tier (YY, u.a.). - Nicht klar. 

Wenn (?) 'eine Vogel-Art’, dann viell. in la. sä 'Reiher’ fortgesetzt 
(Tu 12244). 

sakunä- m. ein (größerer) Vogel (RV +), saküni- m. (RV +), 
sakünta- m. (AV +), sakunti- m. (RV +) eine Vogel-Art; 
sakuntakä- m. Vögelchen (RV-Kh, VS +; RV 4- °tikä- f.); 
hierher wohl der Apsarasen-Name sakuntalä- (SB +). - Mi., 
dard., ni., pä. sakuna- m. Vogel, sakunta- m. eine Vogel-Art, 
usw. (Tu 12245f., 14229). - Nicht überzeugend erklärt. 

Referat zu Deutungsvorschlägen in KEWA III 287; Urverwandt¬ 
schaft mit altruss. sokolb usw. 'Falke’ bleibt denkbar (s. auch Bur, 
Skr 22). - Herleitung aus dem Proto-Munda ist aufzugeben (KEWA, 
a.a.O.; s. jetzt auch KuiAryans 44). 

sakulä- m, eine Fisch-Art (AV +). * Mi., ni., pä. sakulci- m. eine 
Fisch-Art, u.a. (Tu 12247). - Unklar. 

Über Kombinationen mit an. här cHai’ (und 'Ruderpflock’, ~ 
sankü-?) s. AiGr l2 Nachtr 5, KEWA 111 287, 290 (mit Lit.). 

säkrty s. säkar-. 

säkti-y sakti- f. 'Kraft’, s. SA K. - In RV 10,134,6 wird säkti- 

als 'Kraft’ oder 'Speer* übersetzt (GeRV 111 367 [ad 6ab]); 
'Speer* wurde auch für RV 2,39,7 sakti- erwogen (GeRV 1 
327, ad 7a), wo aber 'Kraft’ noch wesentlich wahrscheinlicher 
ist (s. Luders, Varuria 238 Anm. 5). 

Ohne diese Belege entfallen RV-Zeugnisse für das erst seit Pan 
(4,4,59) bzw. Mn überlieferte sakti- f. 'Speer’, das im Mi. und (Alt-)- 
Singh. fortgesetzt wird (Tu 12251) und dessen Etymologie nicht 
befriedigt (s. die Lit, in KEWA III 288). - Sollte aus einem Miß¬ 
verstehen vedischer Stellen wie RV 10,134,6 dirghäm hy änkusdrh 

yathä säktim bibharsi 'denn wie einen langen Haken trägst du die 
Kraft (~ die Waffe?)* jüngeres sakti- 'Speer* erst bezogen sein (Typus 
RV tadit ~ JüS tadit-, o. 1616; prinzipiell L. Renou, JA 1939,321 ff.)? 

sakra-, säkvan-, s. SA K. 
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sagmä- Adj. stark, kräftig, vermögend (RV +); sagmyä- recht¬ 

schaffen, von kräftiger Art (RV [3,31,1] +; GeRV I 366f., ad 
ld). - Zu SAK. 

Über das Lautliche vgl. AiGr I 117; s. KEWA III 289, Wenner- 
berg I 201, A. Lubotsky, MSS 40 (1981) 138 Anm. 1. - Unglaubhaft 
Bai, Dict 426a (mit Lit.; zu verlorenem aia. *sag mp. sagr fsated, 
satiate* u.a.). 

SANK Angst haben, etwas befurchten (SB [sdnketa, sdhkamäna-] 

+); sankä- f. Sorge, Angst (§B +). - Mi., dard., ni., pä. sankä- 

f. Angst, usw. (Tu S. 710a, s.v. $ANK\ Tu Add 7106,12258). - 
Nicht sicher zugeordnet. 

Üblicherweise auf *kenk 'zittern, schwanken, wanken* — 'hangen* 
bezogen (lat. cünctor 'zaudere*; heth. känkhhi 'aufhängen*, nhd. 
hangen, hängen usw.). S. die Lit. in KEWA III290 und bei Lehmann 
I68af., Goto 304; Steinbauer, Unters 248f. Anm. 21, S. E. Kimball, 
MSS 53 (I992[94]) 94. - Unpalatalisiertes -k- im Präsens sdhk-a- 
erklärt sich wohl durch Anschluß an sankä- (Goto, a.a.O. [wo auch 
zu anderem]). - Nicht hierher sahkti-> s.d. 

sariku- m. Pflock, Holznagel (RV [1,164,48] +); sähkurd- ein 
Beiwort des Penis [?] (AV 7,90,3; AiGr II 2,858, o. I 503). - 
Mi., (nu.-)dard., ni., pä. sahku- m. 'stäke, spike’ u.a. (Tu[Add] 
12260). - Vielleicht urverwandt mit lit. af-ia/ite'Widerhaken*, 
an. här 'Ruderpflock*, u.a.; s. die Lit. in KEWA III 290, 797. 

Zu weiteren, ganz fraglichen Anschlüssen s.u. sakalasakuld- 
RV s° nicht besser 'schwankend, wankend* (vgl. KEWA III 290), 
zu SANK „*schwanken, wanken“(?), s.d. 

sankhä- m. Muschel (AV -f); sahkha-dhmd- m. Muscheibläser 
(VS +; o. I 775). - Mi., ni., pä. sahkha- m. Muschel, usw. 
(Tu 12263 [mit Verweisen]; TuAdd 12263). - Idg. *konkho- 

(s.u.), vgl. gr. x6y%o<; m. (f.), xoyxTl f. Muschel, Muschel- 
schale. 

Denkbar ist auch *fconkh2-o- ~ **Jconkeh2- (des Typus *röth2-o- ~ 
*rotehr, o. II 429); die Argumente für ein Kulturlehnwort (s. KEWA 
III 290 [mit Lit.], Bee, Dev 181 Anm. 88, Mh, LI 98) sind jedenfalls 
nicht durchschlagend. S. Bur, Skr 196f. (mit Etymologie-Vorschlag). 
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säet-, s. SAK. 

satha- Adj. falsch, heimtückisch, verschlagen, hinterlistig 

(ÄpDhS +)• - Mi., ni., pä. satha- betrügerisch, verschlagen, 
u,a. (Tu 12270.2). - Nicht überzeugend erklärt. 

Tu 12270 stellt s° zu einer Gruppe von Wörtern für schlechte 
oder mangelhafte Eigenschaften, die auf *satta-y *sada-y *santhara- 

u.dgl. zurückweisen (s. auch sandha-); für die damit verbundene 
Annahme nicht-idg. Ursprungs fehlen glaubhafte Vorschläge (Lit. 
in KEWA III291). - Bur, BSOAS 35 (1972) 541 (der damit eine frü¬ 
here dravid. Deutung [KEWA, a.a.O.] zurückgezogen hat) schlägt 
*saltha- (~ Mn, ep. + chala- n. ‘Betrug’, lat. scelus u.a.) vor [?]. 

sanä-m. eine Hanf-Art, Cannabis sativa (AV +); sänd- aus Hanf 
bestehend (SB +). - Mi., ni., pä. sana- n. Hanf, u.a. (Tu 12272, 
mit Verweisen). - Offenbar zu einer alten Kulturwortsippe, 
deren Vertreter sowohl mit sibilantischem wie mit ^-Anlaut 
erscheinen (mp. np. san 'Hanf5; khot. kamha-y oss. gcen/gcence, 

gr. xdvvaßu;, russ.-ksl. konoplja ‘Hanf). 

Vgl. die Lit. in KEWA III292, Frisk 111118; Bai, Dict 51bf., Abaev 
1513, III67f., Flattery-Schwartz, Haoma 123. Über die Herkunft des 
Kulturwortes sind nur Vermutungen möglich (*kan°y teilweise als 
*kan° [ved. s°y iran. s°] übernommen?), s. KEWA, a.a.O., Joki 270f., 
Flattery-Schwart2, a.a.O., Karulis 1 377 f - In AVP khana- = AV 
(2,4,5) sanä~\ L. Renou, Väk 5 (1957) 83. 

sdnda- m. Name eines Dämons (YV +), sdndämärkau m. Dual 
S° und Marka („‘Vernichtung“, o. II323; Käth, TS +, AiGr II 
1,158, III 47); sandika- m. Name eines Volkes, wohl 'die i°- 
Nachkommen’ (RV 2,30,8), sändd- m. N. pr., wohl Patrony- 
mikon zu s° (RV 6,63,9); sanditd- m. N. pr. (TA, SrSü), 
sändifya- m, Name verschiedener Lehrer (Br +), sändilä- 

von Säpdilya stammend (SB +), sandiliputra- m. Name eines 
Lehrers (SB); u.a. - S. sändadürva 

Vgl. Hoffm, Diss454ff, 458 ff, 475 ff, 49 lf. (Etymologie-Vorschlag 
228, 467ff: srndavon *sar-dy Wurzelerweiterung zu SAR1 ‘zerbre¬ 
chen, zerschmettern’ [~ *sard in särdüld-y iran. *sard in np. gu-sila 
‘zerbrechen, trennen’ < *ui-srd°y P. Horn, GIrPh I 2, 139, 141]). - 
Nichtidg. Namen nach Welze 121; s. auch KuiAryans 6. 
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SAT abhauen, zerhauen, zerteilen (AV [sätäy0] +; Jamison, 
-äya- 90 und Anm. 30); dazu äsätika- (?? - o. I 178), sätana- 

abhauend, zerstörend, n. das Abschneiden (Nir, ep. +). - Pkt. 
säyanä- f. 'breaking, cutting’ (Tu 12385; s.u.). - Unklar. 

Von der Tradition in ein Suppletiwerhältnis mit $AD1 und siy° 
gebracht, s. die Lit. in KEWA III 294, 323, 350 sowie J. C. W[right] 
bei Tu S. 710bf., ferner Tu S. 717a und 717b (Nr. 12383 [*sätay° ~ 
sätäy0]). - Für etymologische Verbindungen mit SAD *, sry° (sä-t° ~ 
si-y°, AiGr I 88; sät0 < *säd°, dagegen richtig Jamison, -äya- 90) 
besteht wohl kein Anlaß (s. KEWA III 323); wahrscheinlich ist von 
*sat ‘hauen, schneiden* auszugehen (Jamison, a.a.O.). Unbefriedi¬ 
gende Anschlüsse an dieses (~ sätru-1) referiert KEWA III323. 

satä- n. hundert (RV +). - Mi., nu., dard., ni., pä. sata- n. hun¬ 
dert, usw. (Tu 12278, mit Verweisen; TuAdd 12278). - Iir., 
jav. sata- n. hundert (ap. 9atac, s.u.), khot. sata-, sogd. st-, 

parth. sä, mp. np. sad, oss. scedce u.a. hundert (Bielmeier, 
Unters 210 [mit Lit.], Abaev III 53, Bai, Dict 418af.). - Idg. 
*dkmto- (~ *dekm 'zehn’, o. I 709) -► *hxkmtö- (~ *V-dkmt- 

-** *V-h[kmt-, o. II 67, mit Lit.), gr. excctöv, lat. centum, ae. as. 
hund, lit. simt(a)°, simtas usw. 'hundert’. 

Lit. und weiteres Material in KEWA III 293, Lehmann 195a, 
Karulis II 184; H. Rix, Gs Van Windekens 225 Anm. 1, G. Schmidt, 
IF 97 (1992) 217 ff. - Vgl. RV sata-gv-in- in hundert Rindern beste¬ 
hend (o. I 478, mit Lit.) — ap. data-gu- m. 'Sattagydien* (und *8ata- 

gu- m. N. pr., Hinz, NÜ 239), gr. exaiöpßri f. großes Festopfer (*-gl'w- 
eh2-, s. die Lit. in KEWA III 293; anders Camp, Gs Evangelisti 
149ff.); TB satä-pati- m. Herr über Hundert = ap. *8ata-pati- m. 
Hundertschaflsfuhrer (KEWA, a.a.O., Hinz, NÜ 240); RV satä- 
bradhna-, s.o. II 235; Br + sata-tantri- f, Adj. hundertsaitig, s.o. 
I 622; RV satä-rä- hundert Gaben habend, s.o. II 438, mit Lit.; 
RV + satäyus- hundertfache Lebensdauer erreichend = jav. satäiius 

urspr. ‘von hundertfacher Dauer* (Gersh, Hymn 268, mit Lit.); RV 
satävaya- mit hundertfacher Brunst (o. I 177, mit Lit.). 

Als Vorderglied von Kompp. neben satä0 auch satäm0 („verstei¬ 
nert“ wie gr. ixatop0, lat. centum°, AiGr III374), - Zu RV satädvasu- 

s.o. II 175. 

sä tri-, s.u, sätru-. 
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sätru- m. Feind, Gegner, Rivale (RV +); satrutvd- n. Feind¬ 
schaft (RV), satrüyänt- feindlich gesinnt (RV +). - Mi., singh., 
pä. sattu- m. Feind, u.a. (Tu 12286). - Nicht sicher erklärt. 

Zu $AT (s.d.)? - Mit s° (und $ATl) werden Wörter für 'Kampf 
verglichen (mit /c-Anlaut in westlichen Satemsprachen, was keine 
unüberwindliche Schwierigkeit ist; s. KEWA III 294, mit Lit. [und 
Mh, AirN 1/58]): an. hpd f. Kampf, Streit, ahd. hcidu- — galt, catu- 
in Namen, mhd. hader Zank, Streit, Hader, russ.-ksl., aksl. kotora 
„\iäXii“; thrak. kaero* (= ved. °tm-, W. P. Schmid, KZ 100 [1987] 356, 
KultTradBulg 42). 

Damit bildungsverwandt RV 5,34,9 sätri- m. Name eines Opferers? 

SAD1 abfallen, ausfallen (AV [Fut. safsyantij), Perf. sasäda, 
sedur (Br; Hoffm, 1IJ 4 [1960] 16 = HofTmA 92); pari-sanna- 

abgefallen (Sü); parna-sadä- m. Blätterfall (AV 4- [Kä[h, MS 
°säd°], AiGr II 2,67), pra-sädd- m. Abfall (Sariih; Sha 206), 
vy-ava-sädä- m. das Abfallen, Zerfallen (SB). - Mi., nu., ni., 
pä. sanrta- *sunk’ u.a. (Tu S. 712a, s.v. SAD). - Vielleicht mit 
lat. cadere "fallen, sinken’ urverwandt. 

Vgl. die Lit. in KEWA 111294; s. A. Lubotsky, MSS 40 (1981) 134, 
Kli, Altarm Verbum 258 Anm. 19, Schrijver, Refl 100. - Zu beachten 
die Suppletion des aktivischen SAD1 mit medialem siy°, s. Hoffm, 
a.a.O. (und vgl. s.v. SAT [~ sat], o. II 606 [mit weiterer Lit.]). - 
S.u. sada-. 

SAD2 sich auszeichnen, hervorragen, triumphieren (RV säsadür, 
säsadmahe, säsadre; RV + säsadäna-). - Wohl idg. *kend/*knd 

(~ *sfcendi s, CH AND), vgl. gr. xexaopai/xExaöpcvoq "sich 
auszeichnen, übertreffen’. 

S. o. I 556, 811, J. L. Garcia[-]Ramön, Mykenailca 242, Homerica 
41 (jeweils mit Lit.), Schaeferlnt 30f. 

sänais Adv. allmählich, nach und nach, sacht (RV +), sanakäis 

allmählich, sachter, schrittweise (RV +); sanais-cara- m. Sa¬ 
turn (Sü +; „langsam gehend“, s. KEWA III 295). - Mi., pj., 
pä. sanim, sanikam langsam, pkt. sanikam allmählich, pj. 
chanicchar (vär) m. 'Saturday’, u.a. (PTSDict 671b, Oberlies, 

ÄvSt 157, Tu Add 12287c). - Wohl Kasusform zu *säna- 
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'gradual*, 'ansteigend* ~ khot. san-fsatasogd. sn-fst^ parth. 
sn-lsd- 'ansteigend u.a. (Emm, SGS 132,133, KEWA III295, 
797, Bai, Dict 419b, Samadi 178; Vermutung einer direkten 
Entsprechung des Adv. s° im Sogd. bei S-W, Sogdlnscr II69). 
Mh, Fs Kuiper 253 ff, Lubotsky, System 76. 

Wohl idg. vgl. Kü, AltarmVerbum 226, mit Lit. (s. auch Bai, 
a.a.O.). - Vgl. noch sim\ sisnd-. 

SAP fluchen, verfluchen (RV [sapätas, sapant-] +; Med. 'schwö¬ 
ren* [RV (?), Käth +]; Goto 304f., mit Lit.), Perf. sasäpa 

(AV +), sepe (RV +); Aor. säpta (TS; s. Narten, Aor 254); 
saptä- verflucht, n. Fluch (Br +); Kaus. säpay0 beschwören 
lassen (AitB +; nicht hierher AV 4,18,4 säpayä, s. Jamison, 
-aya- 134f., Ins, Gs Cowgill 60f); sapätha- m. Fluch, Ver¬ 
wünschung (RV +), sapathrydnt- Flüche sprechend (AV), 
säpana- n. Verfluchung (AV), sapanä-tara- zum Fluchen 
geneigt (SB; AiGr II 2,181), saptär- m. Flucher (AV); zu 
säbda- s. bes. - Mi., nu., dard., ni., pä. sapati flucht, usw. 
(Tu S. 712a, s.v. SAP- TuAdd 12290f., 12393). - Wohl urver¬ 
wandt mit heth. kappilalli- 'zu verfluchen, verhaßt* (Eich, 
Hethldg 61, Spr 27 [1981] 65f., mit Lit.). 

Älteres in KEWA III 296. - Über mögliche iran. Anschlüsse s. 
A. G. P6rikhanian, REArm 20 (1986-87) 39. 

saphä- m. Huf, Pferdehuf (RV +). - Iir., jav. sqfa- m. Pferdehuf, 
Hufstück, khot. saha-, oss. sceftceg, paSto swa (*saja) Huf 
(Abaev III56, Bai, Dict 423a, Skj, CompLI 399). - Idg. *kophö- 
(*kop-h2ö- [s.u.]?), vgl. an. höfry ahd. huof u.a. 'Huf. 

Lit. in KEWA III 297. - Idg. vielleicht *°p-h2ö-y mit suffixalem 
*-h2ö- (vgl. Bur, Skr 197, der *fcop-h2ö- auf gr. xöntw 'schlage’ und 
niss. kopyto etc. 'Huf bezieht; letzteres mit westsatemsprachlichem 
k- für *£-, oder durch Einkreuzung einer /c-Sippe entstanden, s. 
Kluge-Seebold 318b?). 

Hierher der Pflanzenname saphaka- (AV), wenn etwa „hoof- 
shaped“; s. KEWA, a.a.O. 

sabara-y s.u. sämbara-. 
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sabdla- Adj. scheckig, bunt (RV [10,14,10] +); sabali- f. scheckige 
Kuh, Wunderkuh (Käth, TS +; AiGr II 2,374,391, III174). - 
Pä. pkt. sabala- gefleckt, scheckig, u.a. (Tu 12297). - Nicht 

klar. 

Nach Vasmer II 685 ,,[w]ohl urverwandt].“ mit slav. Wörtern für 
'Zobel* (russ. sobolb, Cech. sobol u.a.); dazu KEWA III 297. - Da 
s° an seiner RV-Belegstelle die Hunde bezeichnet, an denen vorbei 
man zu den Vätern gelangt, ist s° früh mit dem Namen des gr. 
Hötlenhundes Kcpßepot; verbunden worden (s. die Lit. bei Frisk 
I 828f. und in KEWA, a.a.O.; B. Lincoln, J1ES 7 (1979] 273IT.). Auf 
verschiedene Weise hat man die späten Lex.-Wörter karbarakar- 
vara- 'gefleckt* damit zu verbinden versucht (der ÄS angehörig, 
wenn [?] AV karvara- 'eine Fisch-Art[?]’ hierhergehört [o. I 318, 
dort auch zu Up kambara- 'gefleckt* u.a.]): als idg. Varianten, als 
Widerspiegelungen von Substratwörtern, als Variationen von Proto- 
Munda-Wörtem (s. KEWA, a.a.O.; KuiAryans 30). - Noch weniger 
Ansprechendes in KEWA, a.a.O.; s. ferner V. Pisani, Paid 36 (1981 
182)) 65 f. 

Hierher AVP säbaliya- (9eya-l) 'variegated* (L. Renou, Väk 5 
[1957] 102); auch (?) VS säbalyäTB säbulyä- f. 'Spaßmacherin, 
Sängerin* (AiGr II 2,396; anders Kui, Gs Brandenstein 82). 

säbda- m. Laut, Schall, Ton, Wort, Geräusch (VS +), sabdin- von 
Geräusch begleitet (AV), säbda- auf das heilige Wort sich 
stützend (SB). - Mi., nu., ni., pä. sadda- m. Tönen, Stimme, 
u.a. (Tu 12298 [mit Verweisen]; TuAdd 12300). - Wahrschein¬ 
lich zu SAP. 

AiGr H 2,723 (mit Lit.). - Abwegig Ted, Fs Hill III 285IT. (für 
*sadda-t mi. Entwicklung aus *svarita-/*svalita- „*sounded“ [5 VA R]). 

SAM, s. SäM‘. 

sdm indekl. Segen, Heil (primär in den Formeln RV [+] sdm 

yöhy sdm ca yös ca, o. II 420; RV + sdm as, sdm bhav1 zum 
Segen gereichen); RV + sam-bhu-, °bhü- (Superl. sdmbha- 

vistha-) segenbringend (s. KEWA III 302), VS + san-karä- 

segenbringend, Beiname des Rudra/Siva, RV + saii-gayä- 

dem Hausstand Segen schaffend (AiGr II 1,314), RV + sän- 

tanu- der Person heilsam, RV + sdn-tama- heilsamst, sdn-täti- 
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f. Segen» Heil, u.a.; aus sd/h yöh erwachsen RV + sariiyu- 

heiltätig, segenswirksam (s. die Lit. in KEWA III 284). - 
Schwierig zu beurteilen. 

Vielleicht dissimiliert aus *svärn [*s(u)väm\ (~ SAV*\ als 'swel- 
ling, increase’ (vgl. aav. sp3n[cä] 'prosperity*); Szem, InL 4 (1978) 
171 ff. =8 ScrMin 17371T. (auch zum Lautlichen: *svdm < *svan). - 
Nach anderen ein Wurzelnomen *sdm- '(Ritual-)Werk’: SAM*\ s. 
Bee, KZ 96 (1982/83] 228; vgl. die Lit. in KEWA III 298 (wo zu 
Weiterem), Bee, a.a.O. 227f. Zu beachten JamA, Aog 71. 

säma- Adj. hornlos, ohne Hörner (RV 1,32,15 [Gegensatz zu 
srngin-l 1,33,15; H. Lüders, KZ 56 [1929] 282fT. = Phillnd 
591 ff.). - Zu idg. *kem- 'ungehömt*, vgl. ahd. hinta 'Hirsch¬ 
kuh’, lit. smülas 'hornlos*, u.a.; s. samt 

Lit. in KEWA III299; vgl. Euler, Gemeinsamkeiten 35 f., C. Vallini, 
AlON 5 (1983[84]) 263 fT, Schmeja, Interpr 26, Lubotsky, System 76. 

samakä-, s.u. samt-. 

sämala- n. Befleckung, Mal, Fehler (AV +). - Pä. samala- be¬ 
fleckt, unrein. - Nicht überzeugend erklärt. 

Referat von Deutungen aus dem Idg. (ahd. hamal 'verstümmelt’ 
u.a.) und aus dem Proto-Munda in KEWA III 298; s. R. Lühr, MSS 
35 (1976) 92 Anm. [51]. - Die formale und semantische Nähe zu 
mala- bleibt beachtenswert. 

SAM1 ruhig werden, ermatten, zur Ruhe kommen, aufhören, 
nachlassen (AVP + [sämyati]), Perf. sasäma, semur (Br +); 
Kaus. samäy° beruhigen, auslöschen, auch euphemistisch 'tö¬ 
ten* (AV + [Aor, aslsamat]; Jamison, -dya-103f.); sänid- beru¬ 
higt, erloschen (AV +); sama- m. Seelenruhe (Up +), samana- 

n. Beruhigung (Kaus +), samitar- m. Zubereiter (RV +; Tichy, 
-tar- 38 Anm. 39), santi- f. Ruhe, Erlöschen, Nachlassen 
(AV +). - Damit ursprungsgieich SAM1 'arbeiten, sich mü¬ 
hen’ („*sich abmatten, etwas mit Ermattung verfertigen“ [s. 
auch Idg.]) in Perf. sasame (RV +), Konj. sasamate (RV), 
Part, sasamänä- (RV +), Aor. dsamisthäs, dsamista (RV), 
dsamanta (Käth +; Goto 305), Imp. Aor. samisva (TS +) u.a. 
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(s. Narten, Aor 254f.)> sämi- f. Werk, heiliges Werk, Ritual¬ 
dienst, Opferwerk (RV +; wohl auch in RV samt |°i], gegen 
Wüst, ApSt 221 und Anm. 2 [mit LitJ, s. Bee, KZ 96 [1982/83 
227f. [dort auch über Zugehörigkeit von säm, o. II610J). - Mi., 
nu., dard., ni., pä. sammati beruhigt sich, hört auf, arbeitet, 
santi- f. Friede, usw. (Tu S. 713a, s.v. SAM1 [und SAM\ 
TuAdd 12390F). - Iir.? Vgl. khot. sam- 'übereinstimmen’ 
(Emm, SGS 131, mit Lit.; s. Bai, Dict 420a, Abaev III 133f.) 
bzw. chwaresm. sm- 'verwischen, verschwinden lassen, zu¬ 
nichte machen’ (~ ved. samäy°, vgl. Samadi 183)? [Weitere 
Lit. in KEWAIII326]. - Idg. *kemh2 'sich abmühen, mit Mühe 
verfertigen; ermatten, müde werden’, vgl. gr, xäpvu (Aor. 
exapov) mühe mich, arbeite mühevoll, ermatte (auch euphe- 
mist. 'sterbe’, ep. oi xapovi cc 'die Gestorbenen’), rtoAu-HpTyrog 
mit viel Mühe bearbeitet, xopeco besorge, pflege, uitto-xöiioi; 
m. Pferdewärter, mir. cumal Sklavin, u.a. 

S. die Lit. in KEWA 111 325, 326, Frisk III 117, GiovStudio I 
204f. - Neben samäy0 zu erwartendes *samnä(i (~ Käth + Imp. 
samnisva, s. Narten, Aor 255, Stru, NuA 43 und Anm. 65) in RV 
1,104,2 *samnan (überliefert scanman) fsie sollen unschädlich ma¬ 
chen’ (Grassm 1414, Jamison, -äya-103 f. Anm. 62 [anderes in KEWA 
III 380]). 

Zur Diskussion um IAV *asva-sam° (*°iä- < *°kmh2-'?] ‘Pferde 
abmühend, Pferde trainierend* (~ gr. bnio-xopot;, xapeiTjv... in/ioi) 
im Trainer-Titel assussanni- (o. 1 139, 807) s. die Lit. in KEWA III 
326, Frisk III133, Mh, Mythos 69, Gs Kronasser75f. [Vgl. Nachtr. zu 
Band II]. 

SB 3,1,3,10 prasan (s. AiGr III 82, A. Wezler, SII 3 [1977] 57, 
Szem, InL 4 [1978] 181 = ScrMin 1747) wohl hierher („Beruhigung“, 
s. J. Narten, SII 5/6 [1980] 161 Anm. 27 [mit LitJ; anders Szem, 
a.a.O.). 

Fast nur mit ni- belegtes SAM1 'erfahren, vernehmen’ (SrSü (nisän- 
ta- erfahren, erprobt, nisämana- n. Vernehmen, Gewahrwerden] und 
später [ep. + nisämay0 u.a.; kl. semush f. Verstand, Einsicht]; mit 
Fortsetzern, s. Tu S. 713a (s.v. SAM2), TuAdd 12395a) ist offenbar 
aus Sonderverwendungen von SAM! erwachsen (KEWA III 326). 

S. i/m/-. 

samt- f. der Saml-Baum, wahrscheinlich Prosopis spicigera (AV + 
[auch in RV 10,31,10, GeRV III 179, ad 10d?]; Syed, Flora 
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524ff); sämila- aus dem i0-Holz gemacht (Pag, SrSü +; AiGr 
II 2,865). - Mi., ni., pkt, sami-, chami- f. Name eines Baumes, 
u.a. (Tu 12308). - Vielleicht Fern, zu säma- 'hornlos* (nach 

den zylindrischen, grannenlosen 'Ähren* der Blüten benannt 
[vgl. sloven. mulica Weizen ohne Grannen’~ mül 'hornlos’]); 
Thi, Oriens 6 (1953) 400 Anm. 3 = KS 659 Anm. 3. 

Anderes in KEWA III 299. - Kann Kaus samakä- f. ’name of a 
creeper’ (M. Bloomfield, JAOS 14 [1890] liv) damit Zusammenhängen 
(anders AiGr II 2,147)? Unklar auch Kaus sämyaväkä- f. Name einer 
Pflanze (Bloomfield, a.a.O.). 

sämba- m. Stange, Stock, Prügel (RV [10,42,7 als Waffe Indras] 
+; auch 'Ruderstange, Staken zur Beförderung von Stocher* 
kähnen’, s. AV 9,2,6 sambin- [Hofim, MSS 1J (1956) 55f. = 
HofTmA 351; Klaus, Wasserf 15,30 Anm. 34]; Pari [5,4,58] + 
sambä kar 'mit einem Prügel machen* — die Ackerschollen 
nach dem Pflügen zerschlagen [Hoffm, a.a.O.]). - Mi., ni., pkt. 
samba- m. n. Donnerkeü, assam. samär 'second ploughing 
crosswise* (*sambä-kära-\ u.a. (Tu 1231 lf., TuAdd 12311, 
12315a). - Wohl zu der s.v. sämyä- besprochenen Wort¬ 
familie. 

Vgl. KEWA III 301 (mit Lit.). Finn. sammas (Gen. sampa[h]an) 

‘Grenzstein, Säule, Pfosten, Pfeiler u. dgl.*, estn. sammas ‘Säule, 
Pfosten, Pfeiler’ sollen „aus irgendeiner gemeinarischen Sprach* 
form* von s° stammen (Uotila 10); s. die Erläuterungen s.v. stam- 

bha-. 

sämbara- m. Name eines von Indra bekämpften Dämons (RV +); 
sambara-hätya- n. S°-Kampf (RV [1,112,14] +), sämbara- 
auf S° bezüglich (RV +). - Nicht sicher erklärt. 

Viele Autoren erwägen in s° einen nichtarischen Fürstennamen 
(s. die Lit. in KEWA III 300 und bei A. Parpola, SludOr 64 [1988] 
261 ff.); auf dieser Grundlage soll s° mit dem Namen des Volks¬ 
stammes der sabara- (Br +; pä. pkt. savara- m. ein Eingeborenen¬ 
stamm, or. sa[h]ara, saüra Name einer Eingeborenenkaste u.a. 
[Tu 12296, KEWA, a.a.O.]) verbindbar sein. - Wrb (mündl.) erwägt 
ein Kompositum aus säm und *bara- ‘Kraft’ (= bäla-y o. I 217, II 
215); noch anderes bei Parpola, a.a.O. 
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sambu- m. Name eines Mannes (SrSü); *sambü- f. N. pr. in 
sambü-putra- m. „Sambü-Sohn“ (Nidäna-Sü); wohl auch AV 
19,39,5 sämbu- m. N. pr. (WhiLanm 960). - Nicht klar; zu 
den Wörtern für 'Muschel* in der JüS (Lex. sambusam- 

buk[k]a-y kl. sambükapä. sambuka- u.a. [Tu 12316]), Welze 
85a? 

Vgl. ep. + sahkha- m. N. pr. (~ o. II 604), AVP, Kaus + iwAw'- 
f. 'Muschel1 — Br sukti- m. Name eines Ähgirasa, VarBrS suklayah m. 
Plur. Name eines Volkes. 

sämyä- f. Jochzapfen, Dübel, Keil (AV + [auch in RV 10,31,10 
samyam, wenn nicht LokSg zu samt-, o. II 611]; Sparreboom- 
Char 124, Woj, AcOHung 42 [1988] 336); htranya-samya- mit 
goldenen Wagenzapfen (RV 1,35,4),yuga-samyä- n. Joch und 
Zapfen (SB), Kaus °samJ- f. (nach adhyardhadvih0, catuh°9 

sat°) 'die Länge von... s° habend’ (AiGr II 1,100, II 2,412). - 
Mi., dard., ni., pä. sammä- f. Jochzapfen, usw. (Tu 12317 fT; 
TuAdd 12301a, 12317a, 12321, H. Hendriksen, AcOr37[1976] 
307 [*samyäyuga- zweifelhaft]). - lir., jav. °s3tm (in *yugö° 

'[Joch und] Jochhölzer’, o. II 413, mit Lit.), simii- f. Joch¬ 
zapfen (Gersh, Hymn 274f, mit Lit.), np. sim Jochzapfen, 
munji säm Jochbolzen, u.a. (Lit. bei Gersh, a.a.O., KEWAIII 
302, Morg, Fs Taqizadeh 207 = ID 99). - Idg. wohl *kem° 

(vgl. gr. xdpa£ f. Pfahl, Stange, Speerschaft, mhd. 
hamei Stange, Klotz, u.a.; dazu sämba-l 

S. die Lit. in KEWA, a.a.O.; Frisk I 770, R. Lühr, MSS 35 (1976) 
92 Anm. [51]. 

SAYy s. SAY1. 

sayändaka- m. ein Tier (Käth, TS, u.a. [nach den Komm/Eid¬ 
echse, Chamäleon’]); sayändaka- m. ein Tier [ein Vogel?] 
(MS, u.a.). - Unklar. 

SA Yr(SA F, s.u.) liegen (RV [3. Sg. säyey Impf, dsayat (für *äsaya), 
äseran, Part, säyäna-, Konj. saya(ey säyante u.a.] +, AV [sere] 
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+, AVP viseräm sie sollen auseinander liegen [HofFm, SktWC 
460 = HoflFmA 822], Neuerung 3. Sg. sete [Br +, s. u.]; Joachim 
160, Goto 82, mit Lit.), Perf. sasayänd- (RV +; sekundär Br + 
sisye, sisyire, GiovStudio I 33); Aor. asayisthäs (RV 10,124,1; 
~ Är asayista, Narten, Aor. 255), Konj. sesan (RV 1,174,4; 
Neubildungen, s. Narten, a.a.O. 255f.); Inf. sayädhyai (RV); 
°saya- liegend (in RV prosthe0 [o. II 193], vahye0 [o. II 536]), 
saydtha- m. Lager (RV), sdyana- n. Bett, Lager (Br +)> sayä- 

f. wohl: Ruhestätte (RV 3,55,4, vgl. Br + sayyä- f Ruhelager; 
s. AiGr II 2,247, Renou, EVP 4 [1958] 51), a-ni-sita- rastlos 
(RV +; o. II 46), °sh liegend, sich lagernd (RV madhyama0 

[u.a.], o. II 304), duh-sfma- worauf schlecht zu liegen ist (Br; 
s. Sha 313 ff), °sfvan-, fern. °stvari- gelagert (RV \talpa°y o. 
I 637], AV [vahya°]y JB [madhyama°, o. II 304], u.a.), saha- 

seyyu- ii. das Zusammenlegen (RV 10,10,7 [für *°seya-, 

Renou, EVP 16 (1967) 122]). - Mi., nu., dard., ni., pä. seti, 
sayati liegt, schläft, wohnt, seyyä- f. Bett, usw. (Tu S. 723a, 
s.v. Sll\ TuAdd 12322a, s. auch o. I 36). - Iir., jav. söirelsaere 

sie liegen (= ved. sere\ Kel, Verbe 91), saiiana- liegend (= ved. 
sdyänaKel, a.a.O.), ä-sitö.gätu- auf dem Lager ruhend, khot. 
ssäte liegt, ssäna- liegend (= ved. sayäna-)t oss. scejynfscejun 

krank sein; u.a. (Emm, SGS 127, Bai, Dict 235a, 398b, Abaev 
III60 [mit Lit.]). - Idg. *kei(H?) [s.u.], gr. xetpai liege, befinde 
mich, heth. ki-it-ta liegt. 

Idg. vielleicht nur *fcej> gegenüber SAYl/$AY im Aia. (°slrna-, 
cs1van- ~ °sitaNarten, Aor 255 Anm. 794); akrostat. Präsens 
(„Stativ“) *fcej-oj liegt* (s. Rasmussen, Morphophon 65, GiovStudio 
I 33 Anm. 46, mit Lit.). Einzelsprachliche Neuerung ist jungved. 
sete, jav. saete (dazu Kel, a.a.O.) ebenso wie gr. xeixai 'liegt* (J. Nar¬ 
ten, Fs Kuiper 9, mit Lit.). - S. die Lit. in KEWA III 303, Frisk I 
809f., Rasmussen, a.a.O. 140 Anm. [23], 210, 301. 

Über eine mögliche Nebenform der idg. Wurzel, *keH, s.o. II 46, 
s.v. ni'sitä- (mit Lit.); zu $A Y1 (eher als zu *$Ä) wohl YV + giri-sä- 

'auf den Bergen wohnend’ (Beiname des Rudra/Siva), s. AiGr II 
2,81. - Über sayu(tra) s.u. sayüu. II 615. 

Zu idg. *fcej 'liegen* vielleicht Erbwörter für 'vertraut, lieb*, 'Heim*; 
s.u. sivä-, slla-, seva-. 

Über ein unverwandtes si(y°) 'ausfallen* s.u. siy°t u. II 643. 
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sayü- m. Waise, Vaterloser (RV [1,116,22; 1,117,20 u.a.; s.u.]; J. 

Narten, AON 123f, KJi, SII 5/6 [1980] 15lf.). - lir., vgl. khot. 

syüta- Waise (*saj-u-aBai, Dict 437b), ssau eins (*s[a]iäu° 

~ *saju- = ved. s°y Skj, briefl.), parlh. sywg Waise, u.a. (s. 

auch u.). - Idg. *fcej-u/u0, s. *kei-r° in aksl. sirb „opqxxvöc“, 

lit. seirys Witwer. 

Vgl. auch jav. sae *Waise\ das aus einer volleren Form verstüm¬ 
melt oder abgelöst sein dürfte (s. Bthl, Wb. 1547, Kli, Farhang 20, 

Bur, Gs De 50); zu weiterem Iranischem s. Hinz, NÜ 239, Bai, a.a.O., 

Abaev 111 106 (mit Lit.). 

Eine Nebenform *kjej° in RV 1,71,4 syetd-, wenn dort nicht 

eine Farbe (s. syetä-), sondern „Waise“ bedeutend (vgl. die Lit. 

in KEWA III 384, 799, Bur, Skr 40). - Über nu. und (nu.-)dard. 

Wörter, die auf *fceu° (~ *fcej-u°) zurückgehen sollen, s. Tu(Add) 

12618. 

Neben s° vielleicht ein zu SA Y1 gehöriges Homonym sayu- flie- 

—gend^doch ist RV 4,18,12 sayiim caratttam wohl nicht durch 

„den liegenden ... den gehenden“, sondern durch „den vaterlos 

Umherziehenden“ zu übersetzen [Kli, SII 5/6 (1980) 151]); zu beach¬ 

ten v.a. RV 10,40,2 sayutra ... kar 'ins Bett nehmen* (~ 'sayutar- 

‘Bett’, Bur, Skr 280?), fraglicher RV 1,117,12 sayutra (Wortspiel? 

S. Old, Not I 111, Renou, EVP 16 [1967] 16,71 [mit Lit.]; P. Di Gio- 

vine, Gs Cardona 36ff.). 

*SAR 'bedecken u.a.’, s.u. särman-\ 'kochen’, s.u. srtä-. 

sarä- m. ein Rohr, Saccharum sara (RV [1,191,3 (neben kusara-, 

o. I 379, KuiAryans 42)] +; 'Pfeil’ [AV +], N. pr. [RV 1,116, 

22; 8,70,13.14; vgl. nadä-y venu- als Name, o. II 8,578]); särya- 

n. Pfeil, Geschoß, Somastengel (RV), saryä- f. Pfeil (RV), 

sdryäta- m. N. pr. (RV +; HofTm, MSS 10 [1957] 62 = HoflmA 

414), Patronymikon säryatä~ (RV +; AiGr II 2,128); saryanä- 

vant- m. wohl: Name eines Sees und seiner Umgebung (RV 

[8,6,39, u.a.]; ~ sarya- 'Somastengef, s. die Lit. bei Renou, 

EVP 4 [1958] 112,8 [1961] 99,9 [1961] 119);iär/"-f.(RV 1,112,16; 

'Pfeil* oder 'dem Sara gehörig1, GeRV I 147, ad 16c [s. auch 

Old, Not I 103]). - Mi., nu., dard., ni., pä. sara- m. Rohr, 

Pfeil, usw. (Tu 12324, mit Verweisen). - Nicht von säru-, 
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salä- zu trennen; möglicherweise zu gr. xrjA.a n. Plur. Pfeile, 
Geschosse, u.a. 

S. die Ul. in KEWA III 306; dort auch zu anderen Vorschlägen. 

saranä-, s.u. sdrman- sardni-, s. SAR1. 

saräd- f. Herbst [auch 'Jahr’] (RV +), särada- herbstlich (AV +; 
RV säradih fern., AiGr II 2,135), sata-särada- hundert Herbste 
(= ein Alter von hundert Jahren) habend (RV +). - Mi., nu., 
dard., ni., pä. sarad-o AkkPl Herbste, säradika- herbstlich, 
usw. (Tu 12329 [mit Verweisen], TuAdd 12329,12402). - Iir., 
jav. sand- f., ap. <0rd-> (= /0ard-/ oder /0arad-/), khot. sali 

(tumSuq säli)t buddh. sogd. sr<5-, mp. np. säl Jahr, oss. scerd/ 

scerdce Sommer, pasto psarlay Frühling (hipasäradakdh, Skj, 
CompLI 404), u.a, (Bai, Dict 422b, Abaev III 80; Emm, SGS 
319f., CompLI 215). 

Die iir. Formen repräsentieren wohl ein ablautendes Paradigma 
*carad-/*card-, s. Diskussion und Lit. in KEWA III 304. Die weitere 
Herkunft von iir. *car(a)d- ist nicht gesichert; vielleicht als *fcel-(e)d- 

zu *Hel-h[ in lat. calere warm sein, lit. siltf, lett. silt warm werden, 
u.a. (Fraenkel 984b, Schrijver, Refl 206f); s. die Lit. in KEWA III 
304f., Karulis II 183. 

sarabhä- m. eine Wild-Art (AV +; s. Hoffrn, WuS 21 [1940] 143 
Anm. 10 = HoffmA 10 Anm. 10; in RV 8,100,6 Name eines 
R$i). - Mi., nu., dard., ni., pä. sarabha- m. eine Art Wild, 
u.a. (Tu 12331; s.u.). - Wohl als „gehörntes Tier“ mit *ker° 

'Horn’ (s.u. srhga-) zu verbinden, wie lat. cervus m. Hirsch, 
ahd. hir(u)z Hirsch, an. hreinn Ren, kymr. carw Hirsch, apreuß. 
sirwis Reh, u.a. 

S. die Lit. in KEWA III305 [vgl. Tu 12341). Für ugr. Entlehnungen 
aus einem Gebilde wie °bhä- (wogegen Joki 133, 177, 311 und in 
KEWA, a.a.O., UEW 238f.) spricht sich Katz, Habilschr 134 aus. - 
Übertragung von s° („Hirsch, Antilope“ od. dgl.) ist aia. sarabha-/ 

AVP -l- salabha- m, TIeuschrecke, Grashüpfer*, pkt. saraha- Gras¬ 
hüpfer* u.a. (Tu[Add] 12347, Th. Oberlies, MSS 53 [1992(94)1 125); 
s. KEWA III 313, 797 (mit anderem), D. Q. Adams, Gs Van Winde- 
kens 5 Anm. 2a. 
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säram (yuga® o. II 412), s.u. SRA Yl. 

sarasaräy0 zischen (ÄsvSS). - Lautnachahmend; KEWA III305. 

säras- n. Rahm, Haut auf der Milch (YV +; auch 'dünne Asche- 
Schicht’, TB +), sara- n. saurer Rahm (ÄpSS +). - Ni., or. 
sara 'cream, thick milk’, u.a. (Tu 12332). - Iir.? Der Anschluß 
von Ossetischem ist unsicher (Abaev III 196f. und in KEWA 
III 306, 359). - Vielleicht zu SAR1 'brechen’; das Sauerwer¬ 
den, Gerinnen, Verkäsen der Milch wird oft als 'Brechen, 
Bersten’ verstanden (semant. Parallelen bei E. Liden, KZ 61 
[1934] 5; vgl. auch an. skyr 'geronnene Milch’ — skera-sk 'sich 
scheiden = gerinnen’, skurdr m. 'Schneiden’). 

S. die Lit. in KEWA III 305f., HofTm, Diss 474f., Nowicki 123. - 
Eine andere Auffassung deutet s° als „*Hülle, Decke“ (~ „dünne 
Asche-Schicht“ [wenn nicht übertragen aus „Milch-Haut“]), zu tat. 
color (alt colös) m. ‘Farbe’ und (?) colustra f. ‘Biestmilch’ (s. die Lit. 
in KEWA III 306; Szem, Stlr 9 [1980] 60 = ScrMin 2042), also zu 
*$AR 'bedecken, bergen*, s. särman 

Vgl. auch Katz, Habilschr 238f. 

saräva- m. ein Kornmaß (TS, Br +), cätuh-saräva- vier s° mes¬ 
send (AVP -+-), saptädasa-saräva- siebzehn s° messend, ein 
Kommaß (TB +); saräva- m. Teller, Schüssel, flache Schale 
(Sü +), uda-saräva- m. eine Schüssel mit Wasser (Br +). - 
Mi., ni., pä. saräva- m. Schate, Untertasse, u.a. (Tu 12334 

[auch Nu.-Formen aus *sar-ika-l]). - Nicht klar. 

Referat von Deutungsvorschlägen in KEWA III 307. 

SAR1 zerbrechen, zertrennen, zerschmettern (RV [srnäti] +), 
Perf. sasire(AV 4,18,6; R. Roth, ZDMG 48 [1894] 116 = KS 
644); Aor. asarit (AV +), sarlh (Sü; Narten, Aor 257f.), Medio¬ 
pass. säri(RV); Pass, siryate (RV +); sirnä- zerbrochen (AV +), 
°sirta- versehrt (Käth + a-sirta0 unversehrt, MS + duh-slrta° 

unzerstörbar), sürtd- zersprengt, zerschmettert (RV 1,174,6), 
sdritoh vor dem Zerbrechen (RV 3,53,17); vi-sard- zerreißend 
(AV +), sardni- f. Ungehorsam, Gehorsamsbruch (RV +; 
KEWA III 304, AiGr II 2,207), sararu- m. Schädiger, Böswil- 
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liger (RV [10,86,9], kl.), sirti- f. das Brechen (Käth +), ä-sirya- 

unzerstörbar (Br); u.a. (s. auch unten). - Mi., nu., dard., ni., pä. 
sarati zerdrückt, kati cär- brechen, usw. (Tu S. 731a, s.v. SR\ 

TuAdd 12495a). - Iir., jav. a-sardta- nicht mutlos gemacht 
(„♦nicht gebrochen“, Bthl, Wb. 209), sairi- m. Bruchstück, 
Scherbe, np. gu-sil- zerbrechen, °gusär brechend, u.a. (KEWA 
III 37lf., mit Lit.; o. II 605). - Idg. wohl *kerh2> s. gr. xcpat(ü> 
zerstöre, vernichte, äxepaux; unversehrt, air. do-cert r fiel, u.a. 

Lit. in KEWA 111372; s. auch Bee, Dev 197. - Aus semantischen 
Gründen nicht ganz gesichert ist Zugehörigkeit von säras-, särira- 

(und säru-1), s.d. - Gegen eine mit verwandte Wurzelerweite¬ 
rung &R-AV ‘zerfließen’ in RV, AV s. KEWA III 374, mit Lit. 

särira- n. Körper, Leib, Knochengerüst, fester Teil des Körpers 
(RV +; s. S. W. Jamison, Gs Cowgill 70f.). - Mi., ni., pä. 
sarira- n. Körper, u.a. (Tu 12335). - Zu SAR7? 

S. die Lit. in KEWA III307 (wo auch andere Vorschläge). - Gegen 
die Annahme eines mit s° vergleichbaren Du. f. jav. sairi s. P. Kho- 
roche, BSOAS 36 (1973) 624, Kel, Verbe 91. 

säru- f. Geschoß, Pfeil, Speer (RV [m. AV; AiGr II 2,474]); 
särumant- Geschosse führend (RV 10,89,5), saravya- f. Pfeil¬ 
regen (RV +). - Nu., ni. (s. Tu[Add] 12336). - Wahrscheinlich 
mit sarä- ('Rohr, Pfeif, sdrya- 'Geschoß* u.a.) zu verbinden. 

Idg. wahrscheinlich */cel, o. II 616. - Andere stellen säru- zu 
$AR1 (Lit. in AiGr II 2,475, 870; s. G. Nagy, Gs Güntert 127 Anm. 
139); die Vorform wäre dann wohl *kerh2-u- (~ gr. xepauvöc; 'Donner¬ 
keil^ 'fcerhfyer/n-, Frisk 1828, Bee, Dev 197, K. R. McCone, StldgW 
127). Semantisch noch weniger befriedigend ist der Anschluß von 
got. hairus, ae. heoru 'Schwert* (s. Feist 235b, Lehmann 171b); für 
*kerh2-u- müßte von Bedeutungen wie 'zertrennend* (~ Schwert), 
*versehrend, zerschmetternd’ (~ Geschoß) ausgegangen werden (?). 

S. sarvä-. 

särkarä- f. Grieß, Geröll, Kies (AV +), särkara- aus Grieß oder 
Kies bestehend (Br +), särkara- kiesig (Päo 5,2,105). - Mi., 
ni., pä. sakkharä- f. Grieß, Kies, u.a. (Tu 12337 [mit Verweis]; 
TuAdd 12337, 12407a, 12408). - Schwierig. 
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Die ved. Wortsippe wird seit alters mit gr. xpoxdXr) (Plur. °A.ai), 
xpoxT| f. ‘abgerundeter Kieselstein am Meeresufer’ verbunden (Lit. 
in KEWA 111 308; TuAdd 12337). - Wörter der JüS Tür ‘(Sand-)- 
Zucker’, kl. sarkaräpa. sakkharä- f. Sandzucker usw. (Tu[Add| 
12338), sind von s° 'Grieß, Kies’ nicht zu trennen (s. die Lit. in 
KEWA 111308 Anm. *). Doch ist jüngeres 'Sandzucker’ offenbar eine 
inner-indoar. semantische Entwicklung aus älterem 'Grieß, Kies’; 
für Versuche, s° 'Kies,’ und 'Zucker’ aus gemeinsamer (niclu-idg.) 
Quelle zu deuten, bestehen somit sehr schwache Voraussetzungen 
(fragend Kui, PMW 122; weitere Lit. in KEWA III 308f. [s. J. Hub- 
schmid, Fs Rohr 40]). 

Unklar Br sarkara- m. 'Name eines Delphins’. 

särku-y s.u. sarköfa-. 

sarköta- m. wohl Name einer Schlange (AV 7,56,5, AVP 1,48,1 
[s.u.]); dazu eine Ableitung särkota- in der selben AV-Hymne. 
- Unklar; vielleicht nicht von RV-Kh (ScheftApokr 87) + 
karkotakä- (... sarpä-) zu trennen. 

Aber in AVP, a.a.O. ist nicht mit L. Renou, Väk 5 (1957) 82 
kärko/asondern nach Bhattacharyas Ausgabe sar° zu lesen (s. Kui- 
Aryans 41). - Das Verhältnis sar° : kar° wurde als prolomundide 
Variation gedeutet (Lit. in KEWA III 309; zuletzt KuiAryans 41, 
42, 44). 

Fraglich bleibt Zugehörigkeit des Dämonennamens sdrkuAV 
8,6,2. - Referat wertloser idg. Kombinationen zu s° in KEWA, a.a.O. 

sardi(s)- (sdr°) AV 18,3,16. - Unklar (s. WhiLanm II 853). 

SARDH etwa: seine Stärke zeigen, trotzen, herausfordern (RV 
[särdhay sardhal]), sdrdhant- anmaßend, herausfordernd (RV 
+; Med. sardhamänaGoto 305 f); Kaus. atiprasardhdy° 

die Stärke zeigen lassen (RV 8,13,6; Jamison, -äya-118, Goto 
306); särdha- m. Stärke, Schar (RV; Lubotsky, System 68 
und Anm. 19), pra-sardha- gewaltig, sehr stark (VokSg RV 
8,4,1), särdhas- n. Schar, Truppe (RV +), särdhastara- stärker 
(RV 1,122,10), °sardhin- stark (bahn°, RV 10,103,3), särdhya- 
vielleicht: 'which rivalled’ (RV 1,119,5, HumbElfSkj, Gä II 
99; anderes bei Renou, EVP 16 [1967] 20), srdhyä- f. Ver¬ 
messenheit, Anmaßung (RV 2,12,10). - Iir., vgl. aav. saraidiia- 
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(Y 33,9), wenn ‘rival, Challenger’ (HumbElfSkj, a.a.O. 99 
[~ jav. sarddiia- ‘challenging’]), sandanä- (Y 43,14), wenn 
‘challenge’ (HumbElfSkj, a.a.O. 114), jav. sardöa- m. oder n. 
Art, Gattung (s. Schi, Wn 66), asa-sar?öa- m. N. pr. (~ ved. 
särdhän rtasya, Mh, AirN 1/23), buddh. sogd. sröm'n zufrie¬ 
den, glücklich (wenn *asarda-män\ HumbElfSkj, a.a.O. 99), 
pa§to saray Mann (*sarda-ka- wohl „*Kraft besitzend“, s.o. 
II 20), und vielleicht Weiteres (KEWAIII 309f., mit Lit.). 

Iir. *cardb ‘Kraft zeigen, herausfordem* und *cardha- ‘Stärke*, 
auch ‘Schar, Truppe, Gattung’ (~ /Macht“, vgl. engl./orcefr], nhd. 
[Streit-]Macht, lat. uires u.dgl., KEWA III 309 und Anm. *) sind 
ohne gesicherte idg. Vorstufe. - Trennung der Wörter für ‘Schar, 
Art* von $ARDH und deren Verbindung mit got. hairda, ahd. herta, 
aksl. creda ‘Herde’ ist aus lautlichen und semantischen Gründen 
nicht zu empfehlen. S. KEWA III310 (mit Lit.); Nowicki 124, Lubot- 
sky, a.a.O. 

ÜARDH2 'furzen* scheint nur der JüS anzugehören (Vorkommen 
in AVP ist unsicher, Goto 306). Sekundär aus SARDH entwickelt 
(s. die Lit. in KEWA, a.a.O.)? - R. Pischel, VedStud II 60f. fuhrt 
die ved. SARDH- Sippe wegen der Bedeutung von SARDH2 auf Slang- 
Metaphorik (/anblasen“) zurück; s. auch Uhl 305a. 

sdrman- n. Schirm, Schutzdach, Decke, Obhut, Zuflucht (RV +), 
sarmanya- schützend (TS), sarmayänt- schützend, schirmend 
(RV 9,41,6); zusammen mit sarana- schützend, schirmend 
(RV +), ä-sära- m. Obdach, Schutz (AV), upäsära- m. Schutz, 
Zuflucht (Kath) u. a. (s. u.) zu einem offenbar verlorenen *$AR 

‘verbergen, schützen1 (s. Idg.). - Mi., (nu.-)dard., ni., pä. sarana- 

n. Schutz, Schirm, usw. (Tu S. 714a, s.v. SAR; TuAdd 848, 
12326). - Iir, aav. sar- (Y 41,6), wenn ‘Schutz’ (Lit. in KEWA 
III311 und Anm. *, doch s. Schi, Wn 66, Kel, NR 39 lf. [mit 
Lit.]), khot. saraima ‘covering’ (s. Bai, Dict 241a, 395b, 421a), 
u.a. (Referat [vorwiegend zu Ungesichertem] in KEWA III 
311; Morg, Shughni 75a). - Ved. *$AR < idg. *kel ‘verbergen’, 
air. celid verbirgt, lat. celäre verhehlen, ahd. helan verbergen, 
heim Helm {*kel-mo- ~ sdr-manAiGr II 2,766); KEWA, 
a.a.O. (mit Lit.), Wennerberg I 203f., Schrijver, Refl 124. 

Vgl. sälä-; fraglich ist Zugehörigkeit von saras-, s. auch sar- 
vari-. Zu anatol. Fortsetzern von *kel-m° (~ sdr-man-) s. H. C. Mel- 
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chert, HS 101 (1988) 241 fT - Nicht zu vermengen mit Fortseizern 
von *fcerh2 ‘mischen’, s.u. SRA Y1. 

särya- säryä-, saryanävantsdryätas.u. sard-, 

sarvä- m. Name eines Gottes, einer der Namen des Rudra/Siva 
(AV +); sarväni- f. Gattin des Siva (Sü +). - lir., jav. sauruua- 

m. Name eines Daeuua (Bthl, Wb. 1568; s. EilNameng 22 
Anm. 57). 

Versuche, iir. *carua- zu etymologisieren, gehen von der Bezeich¬ 
nung des s° als ‘Schütze’ (dstar-, AV 6,93,1.2) bzw. von Rudras Epi¬ 
theton vyädha- ‘Jäger’ aus: s. die Verbindung mit sdru- (Lit. in 
KEWA 111 312, K. R. McCone, StldgW 127) oder die mit oss. sitryn/ 

sorun ‘jagen’ u.a. (Bai, Gs Henning 23, MithrSt lOf. und Anm. 22, 
Dict 290b, 474a[?J). - Überkühn ist die Annahme eines idg. Gottes- 
namens *kelyö-, dem (mit tabuistischer Lautumslellung) slav. *yelsb 

statt *selyb (altruss. Velesb, o, II 516) entstamme (Lit. in KEWA, 
a.a.O.). - Herkunft des jav. Namens aus dem „Protoindoar.“ (Gnoli, 
ZorTime 79) ist unglaubhaft. 

särvari- F. Nacht (RV [5,52,3] +), api-sarvare LokSg am Früh¬ 
morgen (RV; Kä{h + °sarvarä- an die Nacht grenzend), ati- 

sarvare[su] tief in der Nacht (AV; AiGr II 1,90). - Pä. samvari 

pkt. sawari- f. Nacht. - Beruht vielleicht auf +sarvar-/*sar- 

van- (AiGr II 2,903). 

Dieses möglicherweise zu *SAR, s. sarm an- („Nacht“ als /hül¬ 
lende, bergende“?). - Fraglich heth. *kariuar° (— *sarvar°) in kari- 
uariuar n. ‘Morgen’ (Lit. bei Tischler I 531, Weitenberg 115f.), s. Oett 
479 und Anm. 49. 

Schwerlich ist s° als /bunte“ in die Problematik von sabdla- 
einzubeziehen (KEWA III 312, KuiAryans 30; s.o. II 609). 

sarstkä- f. ein bestimmtes Metrum (Nidäna-Sü; RV-Prät sar- 

stkä-). - Unklar. 

sala- m. Stab, Stock (Br +), salyä- m. Pfeilspitze (RV [10,87,4] 
+); dazu wohl (s. KEWA III313 und Anm, *) Wörter für ‘Sta- 
chel(schwein)>, in ÄS salali- ft Stachel eines Stachelschweines 
(Käjh +), sdfyaka- m. Stachelschwein (VS +), tri-sala- die 
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Länge von drei Schweinsborsten habend (TB). - Mi., nu., 
dard., ni., pä. sallaka- m. Stachelschwein, a§kun sal Speer, hi. 
säl Pfahl, Span, Dorn, u.a. (Tu 12343, 12348 [jeweils mit 
Verweisen], TuAdd 12352). - Wohl -/-Form von sarä- (,särya-), 
o. II 615. 

S. noch bes. u. salakäsalka-. - Überlegungen zu nicht-idg. 
Ursprung der Wörter für ‘Stachelschwein* bei Tu 12353. 

salabha- s.u. sarabhä-, o. II 616. - salali-, s. sala-. 

salakä- f. Span, Splitter (TS +; saläka- m. Käjh +); saläkaka- 

f. Spänchen (AV; Konjektur, s. AiGr II 2,241,865). - Mi., 
dard., ni., pä. saläkä- f. Zweig, Pflock, Pfeil, Stift, u.a. (Tu 
12349). - Ableitung von ia/cr-; AiGr II 2,266. 

Referat abweichender Deutungen in KE WA III 314. 

salätu- m. n. unreife Frucht eines Baumes (Sü +), ialalu 

satälu- dss. (Sü). - Unklar. 

salüna- m. ein bestimmtes Insekt (AV; AVP salüla-, WhiLanm 
73, L. Renou, Väk 5 [1957] 101). - Unklar. 

salka- m. Span, Abschnitzel (Kä(h +). - Mi., ni., pkt. sakka- n. 
Rinde, u.a. (Tu 12350, 14815). - Wohl nicht von saläkä- 
(und sala-) zu trennen. 

Die Wortbildung bereitet allerdings Schwierigkeiten, s. KEWA 
III 314 (wo auch zu anderen, nicht vorzuziehenden Verknüpfun¬ 
gen). - Mit säkala- besteht schwerlich Verbindung (doch s. KEWA 
III 315). 

salmall- m. Salmalia malabarica, Wollbaum (RV +; Syed, Flora 
540IT., mit Lit.); jünger sälmali- m. f. dss. (Sü +). - Mi., ni., 
pkt. sambalh f, Wollbaum, u.a. (Tu(Add] 12351). - Wohl nicht 
zu trennen von RV 3,53,22 simbalä- m. (wahrscheinlich = 
salmalis. Syed, a.a.O. 548 f.) und seinen Fortsetzern (pä. 
simbali- f., hi. sebal [*saimbala-\ u.a,. Tu 12351.2.3, TuAdd 
12351.3.4). 
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„Varianten einer Entlehnung“ (KEWA III 315)? Vgl. KuiAryans 
65. - Anders Bur, BSOAS 38 (1975) 71, TuAdd 12351. - Älteres in 
KEWA, a.a.O. 

salyä-y satyakas.u. sala-. 

ISAV'gehen’ in der Iran. Sprache der Kambojas (Yäska): s.o. 
I 307, 553]. 

säva- m. n. Leichnam (AVP +). - Mi., ni., pkt. sava- n. Leich¬ 
nam, u.a. (Tu 12356). - Wohl zu SA V1 (vom Aufschwellen 
der Leichen). S. die Lit. in KEWA III315; J. Sakamoto-Goto, 
MSS 44 (1985) 184 Anm. 2. 

Herleitung von s° aus dem Dravid. (s. KEWA III 315f., 797, DED2 
2i3a) ist nicht vorzuziehen. - Weiteres in KEWA III 316. 

Hierher AV + savartd- m. ein bestimmter Wurm, wenn *sava- 

vartä- (Liebert 185, mit Lit.)[??]. 

sävas- n. Kraft, Macht, Überlegenheit (RV +), savasäna- über¬ 
legen, gewaltig (RV -f), savasävan(t)- mächtig, stark (RV 
1,62,11 VokSg °van\ AiGr II 2,901, III 258), savasin- dss. 
(RV 7,28,2 VokSg °in), savasl- f. Bezeichnung der Mutter 
des Indra (RV; AiGr II 2,406). - Iir., aav. jav. sauuah- n. 
Vorteil, Nutzen, Wohlfahrt (*Kraft; HumbElfSkj, Gä II 27), 
jav. ätardsauuah- m. N. pr. (Mh, AirN 1/29; s. noch 1/23, 65, 
74,100), vardzi.sauuah- wirksam Nutzen gewährend, sogd. sw’ 

N. pr. (wenn Kurzname *sauäh, Humb, ZDMG 144 [1994] 
180), u.a. (s. auch unten). - Zu SA V!\ Nowicki 124f., mit Lit. 

Vgl. iir. Text-Übereinstimmungen wie RV ksatraya sdvase~jav. 
xsadrzm... sauuas0 (o. 1 421); RV sdvas... d(h)ä ~ Y 51,20 daidiiai 

sauuö (Schm bei Schlerath II 159b, o. I 715); RV sdvasä vaks ~ 
Y 48,1 sauuäis... vaxsat (Kel-Pir III 221); s. ferner Kel-Pir III i92. 

RV 1,122,10 *gürta-saväs für überliefertes °sraväs (Wrb, WZKS 
36 [19921 15)? - Vgl. süsd-. 

SAV1 anschwellen, stark werden, zunehmen, gedeihen (RV 
[°svdyaty 7,50,1] +; s.u.), Perf. süsuvur; süsuve, süsuväms- u.a. 
(RV); Aor. äsvat (§B; Pet, Lar 24 Anm. [18]); süna- geschwollen 
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(Pan [7,2,14], kl.); surä-sü- vom Rauschtrank stark, 'Schnaps¬ 
held' (RV 8,21,14), prä-sü- übermütig (RV +; o. II196; s. auch 
ahi-süo. I 156), vielleicht °s(u)van- wachsend (RV +; o. II 
346); svayatha- m. Anschwellen (MS +; s. AiGr II 2,172); vgl. 
bes. idva-, savas-t sdvira-, sisu-, sürasüsd-. - Mi., nu., 
dard., ni., pä. süna- geschwollen, u.a. (Tu S. 740b, s.v. SVI\ 

TuAdd 1867). - Iir., aav. süidiiäi Vorzug zu genießen, sauuaiiö 

du forderst (Y 51,9), aav. jav.yauuae-sü- immerdar gedeihend 
(Kel-Pir II 291, mit Lit.), khot. hasv-, oss. rcesyjyn/rcesujun 

anschwellen, u.a. (Emm, SGS 151, Abaev II 381, Bielmeier, 
Unters 207, Bai, Dict 476a). - Idg. *keuhx 'anschwellen’ (~ 
*kueh[, s.u.?), */iuhr (ved. sü°), *kuh\-eie- (ved. svdya°)y vgl. 
gr. xufco bin schwanger, xupa n. Woge, Welle, lat. cauus hohl, 
kymr. cyw m. Tieijunges, ae. hün m. Junges, usw. 

Lit. in KEWA III 400; AnttSchweb 141 f., 167f., Nowicki 124, Pet, 
a.a.O., A. Lubotsky, I1J 32 (1989) 96, Rasmussen, Morphophon 152, 
162, 302. - Für den idg. Hochstufenansatz ist die Frage der Zuge¬ 
hörigkeit von svätrd-, sväntd- wichtig (s.d.); vgl. ferner sund- 

(~ sdm, o. II 610), süna-. 

sdvira- Adj. kräftig, stark, überlegen (RV [1,3,2; 1,30,17]). - Zu 
$AV‘. 

Über das seltene sävl-ra- neben süra- s. Frisk, Nom 14 f., 21 und 
Anm. 2, AiGr II 2,461, KEWA III 316 und Anm. ♦ AnttSchweb 
142, Lubotsky, System 92. - Vielleicht ist s° doch nur vereinzelte 
Bildung neben süra-Zsävistha- (Frisk, a.a.O.); prinzipiell über savi0 

< *keuH° vor °CV- S. W. Jamison, LarTheor 213 ff. 

sasa- m. Hase (RV +), sasaka- m. kleiner Hase (Br +), sasin- 

m. Mond (Up +; s.u. Anm. *). - Mi., nu., dard., ni., pä. sasa- 

m. Hase, usw. (Tu 12357, mit Verweisen). - Iir.: Der voraus¬ 
zusetzenden indoar. Form *s'asd-*) entsprechen jav. *saqha- 

Daraus durch Assimilation ved. sasa- usw.; eine aus diesem dissi¬ 
milierte Form mit *s-s- wohl in Nu. (Lit. in KEWA III317 Anm. ♦). - 
Die Erklärung von s° 'Hase im Mond* (~ sasin-) im JB als einer, 
der „herrscht“ (sästi, CalJB 14), könnte sich noch auf *sasd- bezie¬ 
hen (B. Forssman, briefl.). 
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Hase (Kli, MSS 33 [1975] 77 Anm. 3), khot. saha-, pasto söe 

u.a. 'Hase’ (Bai, Dict 423a). - Idg, *kas-ö- (*kas-n-) 'Hase’, 
kymr. ceinach, ahd. haso, apreuß. sasins Hase; urspr. ein Deck¬ 
name „Grauer“ (~ poln. szarak 'Hase’ : szary ’grau* u.a, 
Hävers 51), vgl. lat. cänus (*fcas-no-) grau, ae. hasu grau¬ 
braun. 

S. die Lit. in KEWA III 317, Mh, L! 106, 170 (etwas abweichend 
Lubotsky, System 79, NewSound 56f., Schrijver, Refl 91); Kluge- 
Seebold 295b. - Zu Falschem vgl. die Lit. in KEWA, a.a.O.; die 
Tierbezeichnung heth. sasa- bleibt fern (KEWA, a.a.O.; IC 34, 
B 39.1). 

Fraglich ist, ob AV 4,3,6 sasayü- das Wort für 'Hase* enthält; s. 
H. Lüders, ZDMG 96 (1942) 47 Anm. 3 = KS 514 Anm. 3. 

säsvant- Adj. zahlreich, häufig, ununterbrochen, all (RV +), 
sasvadha immer wieder, stets aufs neue, allezeit (RV 3,33,7); 
säsryas- zahlreicher, häufiger (RV); sasayä- ergiebig, aus¬ 
giebig (RV); sasvatä- beständig (VS +). - Mi., pä. sassata- 

andauemd, ewig (nicht apabhr. säha- [s. L. A. Schwarzschild, 
JAOS 80 (1960) Haff, mit Lit, HinMi 111]). - Die Zu¬ 
sammenschau der ved. Ableitungen erfordert eine Analyse 
sds-vant 

Damit wird die traditionelle Deutung als *sd-svant- = gr. a-navx- 
hinfallig, der auch die außer-indoar. Daten widersprechen (myken. 
pa-te „rcavrec“, pa-si-te-o-i = /pansi theoihi/ 'to all the gods' [u.a.], 
toch. AB pont- ‘all, jeder, ganz’). - Zur Deutung von s° (als ’idj- 
vant- [jav- sayuhant-/°aitiwenn 'einander folgend’]) s. KJi, MSS 
33 (1975) 67ff, 75if, J. Hilmarsson, TIES 5 (1991) 159f. (*kas- 'lau¬ 
fende Anreihung’, s.u. SAS2!). - Ältere Lit. in KEWA III 318; s. 
ferner M. Lejeune, SMEA 20 (1979) 63. 

saskuli- f. ein bestimmtes Back werk (Kaus +). - Pä. sahkuli- 

*a kind of cake’ (u.a.; s. PTSDict 661a, 663b, 667a). - Unklar; 
Fremdwort? 

Über Varianten (wie sahk°\ für *sakkuli-l) s. KuiAryans 54f, 69; 
zu beachten dravid. Wörter wie kan. cigufi (DED2 218a, Kui, a.a.O. 
55). 
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sdspa- n. junges oder sprießendes Gras, Graskeim junger Trieb 
(Käth +), säspya- grasig (YV); saspinjara- Epitheton eines 
oder mehrerer Rudra[s] („gelbrötlich schimmernd wie junger 
Rasen“ [YV (TS sasp0)], *saspa-pi° [o. II 126]? Anders Kui- 
Aryans 62). - Mi. (und dard.?), pkt. sappha- n. junges Gras 
(Tu 12364). - Nicht völlig geklärt. 

Für die bereits bei F. Müller, WZKM 8 (1894) 189 vorgeschlagene 
Verbindung mit mp. np. sabz 'grün, frisch1 KJi in KEWA 111 319, 
Bur, JRAS 1969, 113 (der damit eine frühere Herleitung aus dem 
Dravid. aufgegeben hat [s. auch Kui, a.a.O.]), Bai, Dict 408a, TuAdd 
12364. - Zu anderen Deutungsvorschlägen s. KEWA III 319, 797; 
G. R. Solta, 1F 79 (1974) 109 und Anm. 68, Kui, a.a.O.; s. Th. Ober¬ 
lies, IIJ 37 (1994) 343. 

Mit sasa- besteht schwerlich ein Zusammenhang (vgl. KEWA 
111 319). 

SAS1 schlachten, niedermetzeln (RV [1,162,18 vi sasta ‘zerle¬ 
get!’; 4,37,8 säm ... a ... sasta ‘schlachtet!*, GeRV I 468f., 
ad 8cd, doch s. Renou, EVP 15 (1966) 96], Br 4- sästi, asät, 
säsanti [s. Goto 75]); api-säs- f. das Aufschüben (Kälh +), 
sdsana- n. Schlachtung (RV), vi-sastar- m. Zerleger, Zer- 
schneider (RV 1,162,19), sdstra- n. Messer, Schwert (Br +), 
säsä- m. Schlachtmesser (Br +), parisäsa- m. Ausschnitt (AV; 
SB ‘eine Art Zange, mit welcher der Kessel vom Feuer geho¬ 
ben wird1). - Mi., dard., ni., pkt. vi-sasei tötet, pä. sattha- n. 
Messer, u.a. (Tu S. 716b, s.v. $AS). - Idg. *fcas (*£es?) ‘schnei¬ 
den’, vgl. lat. casträre (~ sds-tra-) verschneiden, u.a. 

KEWA III 319 (mit Lit.); Olsen, Suffix 16, Schrijver, Refl 287, 
434, 488. - Dazu wohl *h-ed in KSAD (o. I 422); fraglich *°Jcs in 
AK$ (o. I 41), abzulehnen *ks-u° in jav. „°suuata (Bthl, Wb. 1707), 
s, Kel, NR 359 Anm. 1, Verbe 105, 107 Anm. 29. 

Nicht immer von formnahen Wortsippen abzusetzen: so gehört 
RV 5,41,18 sasa eher zu SAÜS, o. II 600; vgl. ferner J. Narten, 
MSS 14 (1959) 41. - S. auch $AS2. 

SAS1 ‘anordnen, anweisen’: Aia. Fortsetzer von idg. *üas (*kes) 

‘ordnen, anreihen’ (Lit. in KEWA III 319f.; Rasmussen, Mor- 
phophon 195, 212, 301) sind fraglich; sasträ- ‘Anrufung’, sas- 
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man- Treis’ (*sdmsman-y o. II 599?) gehören wohl besser zu 
SAMS (o. II 600, mit Lit.). - Eher hierher das distributive 
sds, z.B. in RV + sahasra-sds "tausendmal’, jav. nauua-säs- 

(-ca) "neunmal’ (AiGr III 429) und (?) gr. avöpa-xäg 'Mann 
für Mann’ (Rasmussen, a.a.O. 212; gegen Anschluß des Gr. 
C. Haebler, ABegr 11 [1967] 112); vgl. KJi, MSS 33 (1975) 70f. 
(s.u. sasvant-). ~ Vgl. ferner SIKS. 

sastä- sasti-, s. SAMS. - sdstra-, s. ,5/15 l. - sasträ-, säsman-, 

s. SA MS (~ $AS2). 

SÄ schärfen, wetzen (RV [.sisäti, sislte, sisihi u.a.] +; zu RV 
1,130,4 säm syat s. Joachim 159f.); sita- geschärft, scharf 
(RV +), sam-säya schärfend (RV 10,180,2); säna- m. Schleif¬ 
stein, Wetzstein (Päp [7,3,17], kl.; *sä-na-, s. KEWA III 322f, 
AiGr II 2,734, W. Knobel, KZ 99 [1986] 232 und Anm. 6), 
nbiiti- f. Schärfung, Zurichtung (des Feuers; RV), sam-siti- 

f. Schärfung (AitB); dazu wohl RV 10,42,3 sisayä- (Wortspiel 
mit sisihi), wenn etwa "stärkend’ (s. AiGr II 2,85). - Mi., nu.- 
(-dard.), ni., pä. säna- m. Schleifstein, ni-sita- geschärft, askun 
cinala scharf, usw. (Tu S. 732a, s.v. SO1; MorglD 337). - Iir., 
mp. np. südan, säy- reiben, oss. yssyn : yssad/insun : insad 

schärfen, yssonfinsojnce Schleifstein, usw. (Abaev IV 278, 
mit Lit.; s.u.). - Idg. *kehi(i) [s.u.], vgl. arm. sowr scharf, lat. 
cös, cot- Wetzstein, catus scharf, scharfsinnig, u.a. 

S. die Lit. in KEWA III 345; Rasmussen, Morphophon 53f., 194, 
301, etwas anders Schrijver, Refl 91. - Für erweiterndes *-/- (neben 
•/ce/ij : *fchj in ved. sä : si-td-, lat. cö-i-: cä-tus) sprechen iran. Fort- 
setzer wie jav. saeni0 'spitz* (u.a., KEWA, a.a.O.) und außer-iir. 
Formen wie an. kein f. 'Wetzstein* (Rasmussen, a.a.O. 35). 

Die Annahme eines SÄ2 'bewirten, beschenken* ist entbehrlich 
(KEWA III345, mit Lit.; vgl. M. Schwartz, Fs Malkiel 196f.). - Über 
*Ä4t3) "liegen* (in ni-sä-Zm-s- 'Nacht*) s.o. II 46, 614; gegen *SÄW ~ 
&iSs.u. II 633. 

S.u. sitä-, slrä 

sämsapä-, s. simsdpä-. - säka-, säka-, säkin-, s. SA K, 
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säka-1 m. Teakbaum, Tectona grandis (Sü +). - Mi., ni., pä. 
säka- m., mth. sägvän, nep. sakhuwä, sajjiun Teakbaum, u.a. 
(Tu 12369, 12374.2, 13269). - Wohl Fremdwort. 

Die angeführten ni. Wörter gehen nach Tu, a.a.O. auf *säggu°, 

*säkkhu° und *sa/ja° zurück. - Bur, BSOAS 12 (1948) 394 weist auf 
die dravid. Sippe für Teak’, ta. tekku usw., hin; t-/*s- sei aus der 
dravid. Lautgeschichte erklärbar. 

säka-1 n. Küchenkraut, Gemüse (Sü +). - Mi., nu., dard., ni., 
pä. säka- n. Küchenkraut, Gemüse, u.a. (Tu 12370, mit Ver¬ 
weisen). - Wohl idg. *keko- (*keHko~), vgl. Iit. sekas frisch 
gehauenes (Grün-)Futter, lett. s$ks das zur Fütterung frisch 
gemähte Gras, an. hä Grummet, heth. kikla- etwa: Kraut. 

S. die Lit. in KEWA III 321, Karulis II 167; Eich, FuW 81 Anm. 5, 
Tischler 1570, R. Normier, IF 85 (1980) 58. - Über nicht hinreichende 
Argumente für Fremd-Ursprung von s° s. die Lit. in KEWA, a.a.O. 

Hierher der Pflanzenname Kau$ säkavrsa- (Varr. sä0, °mr°, pw VII 
377d, M. Bloomfield, JAOS 14 [1890) Uv)? 

säkvarä- s. SAK, o. II 601. 

sakhä- f. Ast, Zweig (RV +). - Mi., nu., dard., ni., pä. säkhä- 

f. Zweig, usw. (Tu 12376 [mit Verweisen]; TuAdd 11935, 
12376). - Iir.? Vgl. mp. säk, np. säx Zweig (P. Hom, GIrPh I 
2,87, KEWA III322, Nyb, ManP II 184a), man. sogd. snx, waxi 
solx Zweig (Gersh, Gramm 52 [§ 3422]), s.u.? - Ved. s° ist 
mit arm. cax Zweig, got. hoha (AkkSg °han) Pflug, lit. sakä 

Ast, Zweig, altruss. socha Pfahl, Knüppel, Stützbalken (u.a.) 
urverwandt. 

Die Vorform von s° lautet, in traditioneller Notierung, *käkhä-\ 

ist dieses möglicherweise aus einem Paradigma mit suffixalem *-eh2- 

erwachsen (*kok\v]-eh2- l*kak°l] ~ *ö/c[|/J-A2-05 nach Lubotsky, 
System 104)? Damit hat man weiterhin säkala- und sahku- (~ 
sogd. snx, Gersh, a.a.O.) verbunden; vgl. dazu (und zur Problematik 
von iran. s-) die Lit. in KEWA III 322, ferner Bai, Dict 417b, Kli, 
AJtarmVerbum 169, Lehmann 189b. 

sänkura-, s. sahku-, - säcipüjanas.u. PUJ(o. II154 [und Wrb, 
WZKS 36 (1992) 17]). - säna-, s. SÄ. - sändd-, s. sända-. 
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sändadürva* f. Bezeichnung einer hirseartigen Pflanze (AV 18, 
3,6); an der entsprechenden RV-Stelle (10,16,13) heißt die 
Pflanze päkadürvä-. - Vgl. dürvä-, o. I 739f. 

Nach Hoffm, Diss 492 ff., 498 ist päka-d9 („Kochhirse“) Ersatz 
für primäres, wegen des Anklangs an den Dämonennamen srinda- 
(o. II605) vermiedenes sända-d°\ *sända- (*sär-nda-?) somit bedeu¬ 
tungsgleich mit päka-, also zu srtd- 'gekocht’ (s. J. Narten, KZ 100 
[1987] 271, 295)? 

sändilä-, sändifyas. sdnda-. - ia/riy0, s. 5,4 7\ 

saJa- m., etwa: Trieb, Stengel (RV 9,15,6; Kä|h 'Gras, Sumpf¬ 
pflanze’, s. Th. Oberlies, MSS 53 [1992(94)] 123 und Anm. 21); 
auf einem Wurzelnomen säd- fGras, Grashalm’ (JB) beru¬ 
hend, wovon Sü + sädvala- 'grasbewachsen* (Schi, Wn 46, 
mit Lit.). - Mi., nu., ni., pä. saddala- grasig, usw. (Tu 12387). - 
Bezug auf $AD1 ist unsicher (s. Schi, a.a.O.). 

W. Wüst, ARW 36 (1939) 253ff. sucht einejav. Entsprechung von 
sädvala- in dem Beiwort der väsl- (o. II 548), pancä.saduuarä- (Y 
42,4). 

*sadas- (in ri°?), s.o. II451. - sädvala-, s. säda-, - santa-, satui-, 
s. SAM'. 

iflpfl-m. Treibholz, Trift, Geflößtes, vom Fluß Fortgeschwemm¬ 
tes, fluviatile Sedimente (RV +; s. Old, Not II 19, GeRV II 
195, ad 5cd, Mylius); säpeta- angeschwemmtes Schilf (u.dgl.; 
Kaus, AiGr II 2,502, KEWAIII 324). - Wohl urverwandt mit 
lit. säpai Rückstand, den eine Überschwemmung auf den 
Feldern zurückläßt, säpas Halm, Hachel von Stroh, trockenes 
Ästchen, u.a. 

Über unsichere weitere Anschlüsse s. die Lit. in KEWA, a.a.O. - 
Idg. *Jcop-o- setzt Lubotsky, System 76f. für s° = lit. säpas an. 

säbalya- (°6w/°), s.u. sabäla-. - sämä-y s. syamä-. - sämila 

s. saml-. 
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sämulyä- (RV 10,85,29 AkkSg °yäm [von °yä- oder °i-y AiGr II 
2,386]) Gewand (der Braut; s. KEWA III 325, mit Lit.; ganz 
anders H. Falk, Fs Rix 76ff, ['Zobelweibchen, Zobelfeir]); JB 
sämüla- n. (Sü auch syämüla- n.) ein Gewand. - Ks. halam 

n. 'front shirt of long gown wom by men’ (Tu 12396). - 
Nicht sicher gedeutet. 

Referat der Deutungsvorschläge in KEWA, a.a.O.; Szem, Stlr 9 
(1980) 52 = ScrMin 2034. - Ein Teil der Interpreten hält „beflecktes 
Brauthemd, Fleckenhemd* für die Ausgangsbedeutung (~ sämal a-)\ 

andere gehen von primärem „Gewand, Hemd“ aus, das mit ahd. 
hemidi ‘Hemd1, got. ana-hamon 'get dressed* urverwandt sei (zwei¬ 
felnd Lehmann 4b, Kluge-Seebold 304b). Ein Fremdwort erwägt Kui- 
Aryans 29; Falk, a.a.O. stellt s° zur Wortsippe für 'Zobel’ (KEWA 
III 440, 800). 

sämbu-, s. sambu-. - sämyati, s. SäM1. - sämyavakä-, s.u. 
saml-. 

säri- f. eine Vogel-Art (YV +), vielleicht die Predigerkrähe (wie 
ep. + särikä- [sä°]y pä. a£. sälikä- usw., Tu 12405, o. II 470). - 
Iir.? Vgl. iran. Vogelnamen wie mp. *särigar 'a bird of prey’ 
(Nyb, ManP II 174a; s. KEWA III 327), np. säry säraky säri 

Star, armen. (< iran.) sareaky sarik Star (Hüb, Gr 236, P. Horn, 
GIrPh 12,179f., Schapka 115). - Vielleicht urverwandt mit lit. 
särkay russ. soroka 'Elster’ u.a. (Lit. in KEWA, a.a.O.). 

Dort auch zu anderen Deutungsvorschlägen. - S. noch särgä-. 

Wohl nicht hierher RV 1,112,16 säri- (doch vgl. AiGr II 2,394); 
s.u, sarä-y o. II 615 (mit Lit.). - AV 3,14,5 säri°y angeblich 'Reis’: 
s.u. II 632, s.v, sali'. 

sarkota-y s. sarköta-. 

särgä- m. ein bestimmter Vogel (YV; Überlegungen zur Bedeu¬ 
tung bei Bur, BSOAS 38 [1975] 60). - Unklar; vgl. säri-1 

Andere vermitteln s° (und säri-, s/särikä-) mit den s.v. säränga- 

besprochenen Farbwörtern. - Bur, a.a.O. stellt s° zu lit. särka u.a. 
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(s.u. sari-) und setzt es mit lat. coruus m. 'Rabe' (als *korg¥o- [??)) 
gleich. 

Über särga- (~ särnga-) rein Säman* s.u. srhga 

särdülä- m. Tiger (YV +). - Mi., ni., pä. saddüla- m. Tiger, Leo¬ 
pard, u.a. (Tu 12411). - Nicht klar. 

Fremdwort? Vgl. die in KEWA III 328 referierten Deutungsvor¬ 
schläge aus dem Dravidischen bzw. Austroasiatischen. - Hoflm, 
Diss 4671T. stellt s° zu *sar-d 'zerschmettern* (o. II 605); über andere 
Kombinationen s. KEWA, a.a.O. 

sälä-y s. sälä-. 

salankäyanipütra- m. N. pr. (£ß +), sälankäyana- m. ein ß$i 
(Br, SrSü +). - Nicht klar. 

Von der Tradition auf *salanku- zurückgeflihrt, AiGr II 2,282,285 
(~ *salanka- 'grasshopper3 [dard.], Tu 12345.2??). - Nicht-idg. nach 
Welze 122. 

salä- f. Gebäude, Haus, Hütte, Stall (AV +); sälä- im Hause 
befindlich (SB), patni-sala- (°sälä~) n. Frauenhütte (VS +; 
AiGr II 1,39, II l2 Nachtr 14,76), sälina- ansässig, mit festem 
Wohnsitz (Sü +); s. auch u. - Mi., nu., dard., ni., pä. sälä- 
f. Hütte, Stall, Haus, usw. (Tu 12414 [mit Verweisen], 14677; 
TuAdd 1539a, 6760a, 9441, 11105, s. auch S. 102b [ad Nr. 
12754]). - Wohl zu *SAR 'bedecken* (idg. *kef), s.o. II 615, 
620; ob lat. cella 'Zelle, Stübchen, Vorratskammer* (+ce/ü?) 
eine mit s° urverwandte Bildung fortsetzt, ist nicht entscheid- 
bar. 

S. die Lit. in KEWA III 329 (wo auch über anderes); Schrijver, 
Refl 124 f. 

Hierher YV + vi-sälä- 'ausgedehnt, umfänglich* (pä. visäla- u.a., 
Tu[Add] 11936), s. KEWA III224, mit Lit.; W. Knobel, KZ 99 (1986) 
234 bezieht visäla- auf ep. + säla- m. 'Wall, Einfriedung’, das letzt¬ 
lich wohl nicht von s° 'Gebäude’ zu trennen ist (KEWA, a.a.O.). - 
Fraglich ist die Zugehörigkeit von ep. + säla- m. 'Vatica robusta’ 
(s. KEWA III 328, Knobel, a.a.O. 223ff., 231 ff.); vgl. JüS, s.v. 
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sali- m. Reis (AVP [säli°y sälyaCX L. Renou, Väk 5 (1957) 102], 
Mn +; AV säh° [s. die Lit. in KEWA III 329]?). - Mi., nu., 
dard., ni., pä. sali- m. Reis, usw. (Tu 12415 [mit Verweis]). - 
Unklar; Lit. in KEWA, a.a.O. 

säluda- m. Name eines Dämons(?) [AV 8,6,17]. - Unklar. 

S. KuiAryans 27. 

säluka- n. eßbare Wurzel einer Lotos-Art (AV +). - Unklar. 

SÄS gebieten, beherrschen, belehren, unterweisen, anleiten, 
bestrafen, züchtigen, zurechtweisen (RV [sassi, sästana, asä- 

sam u.a.] +; J. Narten, Fs Kuiper 14f., L. Renou, Fs Morgen¬ 
stieme 166f.), Perf. sasäsd ihr habt gezüchtigt (RV 2,29,5), 
sasäsur sie haben gezüchtigt (RV +), u.a.; Aor. sisaty sisä- 

mahi (RV; SV °he1 s. Hoffm, Inj 255), sisdnt- (RV); sistä- ange¬ 
wiesen, zurechtgewiesen (RV +); sas- f. Gebot (RV 10,20,2), 
sasa- m. Befehl (RV), sasa- m. Anweiser, Gebieter (RV), 
sasana- n. Herrschaft (RV [3,7,5] +), sasani- f. Unterweiserin, 
Lehrmeisterin (RV 1,31,11), sasus- n. Anweisung (RV), sästdr- 

m. Gebieter (TS +; RV + pra-sästar- m. ein Priestertitel, 
Tichy, -tar- 285 f.), sästrd- n. Befehl, Vorschrift (RV +), ä-sis- 

f. Wunsch beim Opfer (o. 1178, S. W. Jamison, LarTheor221), 
pra-sis- f. Befehl (RV +), sü-sisti- f. gute Anweisung (RV 
1,173,10); zu sisya- s. bes. - Mi., ni., pä. säsati befiehlt, unter¬ 
richtet, u.a. (Tu S. 719b, s.v. $ÄS). - lir., aav. sästilehrt, sästü 

soll lehren, sisä lehre! (u.a.), sästar- m. Gebieter, Macht¬ 
haber, säsnä- f. Lehre, säx'an- n. Unterweisung (vgl. Hoffm, 
Spr 20 [1974] 25 = HoffmA 337, Hoffm-Narten 19)tßra-säh- 
f. Anordnung (s. HumbElfSkj, Gä II 38), jav. fra-sästar- m. 
Gebieter, a-fra-säh-uuant- unbegrenzt (HumbElfSkj, a.a.O.), 
saoha(r)ha)- m. N. pr. (Mh, AirN 1/75), u.a. (KEWA III 330f., 
Kui, IIJ 18 [1976] 242 und Anm. 1, Kel, Verbe 366 Anm. 13, 
mit Lit.). - Idg. *keHs (Präsens *lieHs-ti, Narten, a.a.O. 15, Stru, 
GrammKat 496); vgl. alban. thom csage’ (*k[e\h\S-y Schrijver, 
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Refl 101; doch s.u.), toch, A käs Schelten’ (Schi, Wn 46; *kHs-, 

K. T. Schmidt [briefl.]). 

Weitere Anschlüsse an iir. *cäs (*caffs) sind unsicher; vgl. KEWA 
III 330 und Anm. *, Schrijver, a.a.O. - Möglicherweise sland idg. 
*lceH-s neben unerweitertem *keH (*£e/i,?) in ap. öätiy verkündet 
(jedoch s. Hoffm bei Goto 303 Anm. 721), gr. ä-xri-v nicht sprechend, 
alban. thom (doch s.o.); vgl. die Lit. in KEWA 111331, J. L. Garcia[-j 
Ramön, Homerica 43, Mykenaika 247. Ein aus ^//erwachsenes ved. 
*5/4 **to proclaim’ wird jedenfalls durch RV 2,31,6 smasi schwerlich 
bezeugt, s. vielmehr o. II 528. 

säsä-, s. SASl. - SIy s. SA. 

sirhsäpä- £ Dalbergia sissoo (RV +; Syed, Flora 572fT.); säm- 

sapä- von der s° stammend (AV; *säim°, KEWA III 331). - 
ML, dard., ni., pä. simsapä- f., pj. sissü Dalbergia sissoo, usw. 
(Tu 12424f.) - Kulturwort? 

Unter den mit s° vergleichbaren Wortformen ist besonders elam. 
se-ii-sä-ba-ut wichtig (/Se§Sap0/, W. B. Henning, AION-L 6 [1965] 
45 Anm. 1 = SelP II 613 Anm. 1), das die 'Dalbergia sissoo’ (ap. 
yakä-) bezeichnet (Lit. bei Henning, a.a.O., KEWA III 331, Hinz- 
Koch 1150); iran. LWW wie np. fisam bzw. paSto szwa sollen aia. 
*slsampä- bzw. mi. *sfhava- voraussetzen (Tu 12424). - Weiteres bei 
Gersh, BSOAS 19 (1957) 319f. = Philiran 167f.; KEWA, a.a.O. 

slmsumaras. sisumära-. 

sikyä- n. Netz aus Stricken, in welchem ein Gefäß getragen 
wird, Tragband (AV +), sikya-päsä- m. Schnur, an der ein 
Gefäß hängt (SB), u.a. (s. B. Schlerath, Diamond Jubilee 
Volume [AnnBhl 58-59 (1977-78)] 301 f). - Mi., nu.(?), ni., pä. 
sikkä- f. Strick, usw. (Tu 12427f., TuAdd 12427). - Nicht klar. 

Vgl. die Lit. in KEWA III 332, Karulis II 180. - Zu beachten un¬ 
palatal isiertes -k- vor -y- (AiGr I 143, I2 Nachtr 78, ad 143,30). 

sücvan- Adj. geschickt, kunstfertig, tüchtig (RV +), sikvas- dss. 
(RV), sikyä- wohl: kunstfertig (AV 10,6,3; s. AiGr III 327, 
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Renou, EVP 10 [1962] 81). - Mi., singh., pä. cheka- geschickt, 
u.a. (wohl *saikva- mit Berger, Probl 70 Anm. 139, gegen Tu 
5061). - Sicherlich zu SAK. 

Ved. sik° ~ SAK wahrscheinlich durch Nachahmung ablautender 
Wortpaare mit -/- : -u-, vielleicht auch durch Kontamination von 
SAK mit $IKS (oder sikv0 < *siks-v° nach Ins, KZ 82 [1968J 21 
Anm. 36?); s. die Lit. in KEWA III 332 (wo noch zu anderem). 

SIKS helfen, helfen wollen, behilflich sein wollen, versuchen 
(RV [siksati u.a.] +), im Medium 'einüben, sich anstrengen, 
lernen* (RV [siksate; siksamäna- 'Lernender*] +); siksitd- der 
gelernt hat (VS; AiGr II 2,575); siksanarä- etwa 'Lebenskraft 
verleihend* (RV [*°a-Hnar-d-]; s.o. II 19, 20, 563), siksä- f. 
Lehre (Br + [~ si°, s. AiGr I2 Nachtr 26]), siksü- hilfreich 
(RV), siksuka- lernend (Br), siksenya- lernenswert (SO). - 
Mi., (nu.-)dard., ni., pä. sikkhati lernt, übt sich, usw. (Tu 
S, 720a, s.v. SIKS; TuAdd 12430fF.). - Iir., jav. sixsamna- 

gelemt, asixsani- (°sö) nicht lernend, sixsaiia- um gelernt 
zu werden (dazu Y 19,10 +äsixsat, s. Kel, Verbe 197, 198 
Anm. 5). - Desideratives SIKS Akt. 'helfen (wollen)*, Med. 
'einüben, lernen* gehört - wohl als „*im Stande sein wollen“ 
bzw. „*$ich in Stand bringen wollen“ - zu SAK. 

Zum Lautlichen s. die Lit. in KJEWA III 333; einer Abtrennung 
des medialen $IKS von $AK und Bezug auf SÄS (oder SAS2\ Lit. 
in KEWA, a.a.O.) wird durch jav. sixs- widerraten (Kui, IIJ 18 [1976] 
242 und Anm. 1). Semantischer Einfluß von SÄS auf das mediale 
SlKS bleibt vorstellbar (Renou, EVP 7 [1960] 71). - Weiteres in 
KEWA, a.a.O.; s. sikv an 

sikhä- f. Haarbüschel, Haarsträhne, Flechte, Schopf, Büschel 
(AVP +), vi-sikhd- ohne Haare, kahl (RV +), vard-sikha- m. 
Name eines Feindes des Indra (RV 6,27,4.5), sikhin- einen 
Haarbusch tragend (AV +); sikhanda- m. Haarstrang, Haar¬ 
büschel (Käth +), nfla-sikhanda- schwarzlockig (AV), si- 

khandin- einen Haarbusch tragend (AV +); sikhara- m. n. Berg- 
spitze (AVP +), u.a, - Mi., ni., pä. sikhä- f. Haarbusch, sikhan- 

din- einen Haarbusch tragend, sikhara- m. Bergspitze, usw. 
(Tu 12434IT., TuAdd 12435, 12604). - Nicht erklärt. 
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Referat unglaubhafter Anschlüsse an iran. und außer-iir. Sprachgul 
in KEWA III 334; s. ferner KuiAryans 14. 

sigru-m. Plur. Name eines Volksstammes (RV 7,18,19 °ravas). - 

Mit dem Pflanzennamen sigru- m. ‘Moringa pterygosperma’ 
(Yäjn +; n. dessen Same [Kaus]) zu verbinden? 

Dafür MKII378, Wüst, ApSt 154, KuiAryans 7. Der Pflanzenname 
(auch mi., mth., Tu 12437) gehört zu np. sir 'Knoblauch* (NW-iran. 
*sigra-) u.a. (KEWA HI 334, mit Lit., Darms 371). - Über Vergleiche 
des Volksnamens s° mit anklingendem Namengut s. Wüst, a.a.O. 
158f. Anm. 29ff., mit reicher Lit. 

sirigi- f. (VS 39,8 [TS 1,4,36,1], s. AiGr II 1,153): ein Teil der 
Eingeweide? - Nicht erklärt. 

singhänikäs. srhkhänikä 

SlNJ schwirren, Idingen (von der Bogensehne), summen (RV 
[sinkte] +; s. Lüders, Varuna 363 und Anm. 1), Kaus. °sinjdy° 

(sam°) klingend Zusammenstößen (Br +); dazu vielleicht 
sinjara- m. N. pr. (RV; AiGr II 2,286). - Wohl lautnach- 
ahmend. 

Anders Kui, Nas 137. - Ursprungsgleich khot. bisaijärndä *they 
howled* u.a., vgl. Emm, SGS 99, Bai, Dict 293a? 

J/Vfl-, °siti-, s. SÄ. 

sitäman- n. ein bestimmter Teil des Opfertiers (RV-Kh + [Adv. 
°ma-tds])J sitimdn- n. dss. (Kä(h, TS [°mabhyäm]). - Unklar. 

Weder die genaue Bedeutung („unterer Vorderfuß“? „Leber, 
Fett“?) noch die Herkunft dieser Wörter sind zu sichern. Vgl. Wen- 
nerberg I 205 f., mit Lit. 

siti-, s. svitrd-. - sitimdns. sitäman. - sitpufds. simyii 

sithirä- Adj. locker, lose, schlaff (RV +), sithila- locker, schlaff, 
geschmeidig, unstet (YV +). - Mi., nu., dard., ni., vgl. pä. 
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sathila-, sithila-, pkt. sadhila-, sidhila- locker, usw. (*srthila-, 
s.u.; Tu 12601 fF. [vgl. auch Berger, Prob! 44]). - Ved. i/r/i0< 

(~ mi. usw.) gehört zu 77/' (~ RV 10,77,4 srathar- 
j*i// wird lose, 10,94,11 a-ArA/fa- sich nicht lockernd). 

Vgl. die Lit. in KEWA III 336; KuiAryans 79, Wrb, WZKS 36 
(1992) 16, Pet, MiscLingGrL 95 und Anm. 40, 97 Anm. 47. - Mit 
*srthirä- (idg. *tirth2-rö-) ist gr. xaöocpo<; 'rein* („*Lösung besitzend, 
mit Lösung versehen“) urverwandt (Pet, a.a.O. 95 ff., mit Lit.). 

jmii- (RV-Kh; ScheflApokr 36F). - Nicht klar. 

Variante zu giri- 'Berg, Anhöhe*; nach Bai, Dict 419b (Älteres in 
KEWA 111 336) mit 'ansteigend* (o. II 607f.) zu verbinden. 
Eine andere Deutung (als 'Strömung* [?]) bei Scheft, a.a.O. (s. KEWA, 
a.a.O.). 

sipadä- (a°), s.u. simidä-. 

sipavitnukä- m. ein bestimmter Wurm (AV 5,23,7). - Unklar. 

Zu einer ganz fraglichen dard. Fortsetzung s. Tu 12442. 

sipivistä- m. ein Beiname (oder Geheimname) des Vi§pu (RV 
[7,99,7; 7,100,5.6] +; spätere Bedeutungen wie „überflüssig“ 
[Kath] bzw. „kahl“ [Sü] sind wohl aus den RV-Stellen erschlos¬ 
sen). - Nicht aufgeklärt. 

S. die Lit. in KEWA III337; Renou, EVP 15 (1966) 41, Schneider, 
Vi$nus Aufstieg 7 Anm. 14. 

Von den vorgetragenen Deutungsversuchen verdienen Beachtung: 
die Verbindung mit dem Dämonennamen RV 5,45,6 visisiprä-; 
daraus folgend die Auffassung von sipi° als Caland-Kompositions- 
form für *sip-rä- (~ siprä-1); °visiä- zu VES (~ Vi$nu-Name, o. 
II 566?) oder VEST {yisisi0 dann aus *visisi°j? - Noch anderes in 
KEWA, a.a.O. 

Ohne Relevanz für das rätselhafte s° sind unklare Wörter der 
ved. Sprache wie TS i/p/-(„?“), SB sipitd- („überflüssig“?), TS sipi- 

vistakä- („glatt“?). 

siprä- f. (Du., Plur.) wohl: Lippe, Lippenbart, Schnurrbart; Kopf¬ 
schmuck!?] (RV; H. Frisk, MO 30 [1936] 78fF = KS 232fF, 
mit Lit.; GeRV I 131, ad 10b; s.u.); sipravant- schnurrbärtig 
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(RV 6,17,2), siprin- mit Schnurrbart versehen (RV; AiGr II 
2,329), siprinlvant- dss. (RV 10,105,5; AiGr II 2,409); äyah- 

sipra- mit ehernem Kopfschmuck[?] (RV 4,37,4), su-siprä-y 

su-sipra- mit schönen Lippen (RV), hdri-siprahiri-siprä- mit 
goldfarbigem Schnurrbart (RV), hiranya-sipra- mit goldenem 
Kopfschmuckf?] (RV 2,34,3); dazu viel!. *siprd-y *sipi° (s.u. 
sipivistd-) und der Dämonenname vrsa-siprd- (RV 7,99,4; 
Renou, EVP 15 [1966] 40). - Schwierig. 

Die Interpretation von s° ist nicht einhellig. Anscheinend ist s° 

ein Teil des Gesichtes; ferner etwas, das sich auf dem Kopf befin- 
det. „Lippe (-*• Lippenbart)“ < „‘schlürfend, schnappend“ ist für 
einen Teil der Belege glaubhaft (s. B. Schlerath, Oriens 8 [1955] 321, 
KEWAIII337, S. W. Jamison, Gs Cowgill 74 Anm. 9);dazujav. srifa- 
('sifra-t) m. (Yt 10,113), wenn etwa „schnaubend, Nüstern“ (s. die 
Lit. in KJEWAIII338; vgl. ferner Hinz, NÜ 129, D. Q. Adams, Glo 62 
[1982] 72 f.). 

Weitere etymologische Zuordnungen sind ganz unsicher (s. KEWA 
III 338, 375). 

siphä- f. Name eines Flusses (RV 1,104,3 °phäyäh). - Vielleicht 
mit Mn + siphä- f. 'Rute, fasrige Wurzel" (pkt. sibhä- f. 'fas- 
rige BaumwurzeP u.a., Tu 12443f.) ursprungsgleich. 

Zur Semantik s. KEWA III 338 Anm. * - s° "Rute* möglicher¬ 
weise zu jav. saef-, wenn etwa ‘darüberstreichen’ (mit einer Peitsche, 
Vd 2,10), s. die Lit. in KEWA III 338, 469, Kel, Verbe 101, 102 Anm. 
7). - Weitere Anschlüsse (KEWA III 339) sind ungesichert. 

sibhrä-, nur AV 7,90,2 °äm. - Unklar. 

Vermutung einer Bedeutung wie cgeil’ und etymologischer Ver¬ 
wandtschaft mit sibha- in AiGr I2 Nachlr 27; vgl. WhiLanm 455 
(„possibly a corruption for fibham“). 

sima-, s.u. simi-. 

simidä- f. Name einer Unholdin (AV +); a-simida- frei von s°'s 

(RV 7,50,4 [+]), vgl. a-sipadä- frei von *sipadä's (RV, a.a.O.); 
dazu (?) MS + simidvant- Bezeichnung eines bestimmten 
Windes. - Unklar. 
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Wahrscheinlich sind (°)simid° und csipad° verwandt; spricht ihre 
lautliche Variation für fremden Ursprung? Vgl. KEWA159, III 339f., 
398, mit Lit. - Verbindung mit kimidin- (o. I 351) ist unglaubhaft. 

simi- f. etwa: Opferdienst, Werkdienst, Eifer (RV [1,151,1.3 
°miya\ +), simivant- etwa: regsam, wirksam (RV [~ °mi°9 

AiGr II 2,305]); wohl mit Kä[h, TS simyati‘bereitet (das Opfer¬ 
tier) zu’, TS sima- m. 'Zubereiter’ zu SAM1. 

Ved. sim° „Laryngal-Umlaut“ (%/n/f-///-)? S. die Lit. in KEWA 
III 340, Mh, LI 150, Bee, KZ 96 (1982/83) 204f. - Anders Renou, 
EVP 10 (1962) 89, 12 (1964) 104f, Lindeman, Introd 47 (mit weite¬ 
rer Lit.). 

Vgl. k$. semun 'beruhigt werden’ < *siniy° (Tu 12446). - S, auch 
u. simyii-. 

simbalä-, s.u. salmalio. II 622. 

simbata-, nur RV 10,106,5 °tä. - Unklar. 

Zur Charakterisierung der Belegstelle s. GeRV III325,326 (unüber- 
setzt), Renou, EVP 16 (1967) 74. - Vgl. die Lit. in KEWA 111 340. 

simyati, s.u. simi-. 

simyü- m. Name eines (dem Indra feindlichen) Königs (RV 
7,18,5 °yum); simyu- m. Plur. Benennung eines indrafeind¬ 
lichen Stammes (RV 1,100,18 °yün). - Nicht sicher erklärt. 

Zu iim° ~ SAM1 (s. simi-)! Vgl. die Lit. in KEWA III 340. 
Hierher (als Totemtier des i°-Stammes, W. Wüst bei Sha 278) 

KäthA 7,7 simyuta- 'ein katzenähnliches Tier’? - Doch scheint sit- 
puta- der Parallelstelle TS 5,5,17,1 primär zu sein (simyuta- also 
Schreibung für *simp°); s. KuiAryans 68. 

siras- n. Kopf, Haupt, Spitze (RV + [NomAkkSg °ras\ die wei¬ 
teren Kasus in ältester Sprache allesamt von sirsdn-: InstrSg 
sirsnäy GenAblSg sirsnas, LokSg sirsdn, LokPl sirsdsu, u.a.]); 
erst jünger findet sich durchlaufende siras-Flexion (s'irasä, 

sirasi u.a., RV-Kh, AVP +) sowie andererseits die Neuerung 
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sirsä- n. (RV 4,58,3 [atharvahaftes Anhangslied] NomDu 
sirse, AV [NomSg slrsäm, LokSg s\rse\ +; AiGr III 315f., 
Nowicki 126); in Kompp. siras0 (Kä(h + siro-griva- n. 'Kopf 
und Nacken*) und sirsa0 (z.B. °bhidya- n. 'Kopfspalten’, AV), 
°siras- (AV prthü-s° 'breitköpfig’) und °sirsn° (Br aväcina- 
sirsn-i- f. 'mit dem Kopf nach unten’), s. auch Sü sa-siras- 

(ka-) 'mitsamt dem Kopfe’, TS a-sirsä-ka- 'kopflos’, Sü siro- 

’kti-y AV sirs-akti- f. 'Kopfschmerz’ (KEWA III 341, o. I 39), 
u.a. (vgl. AiGr II 1, 56, 92, 103, 120), - Mi., nu., dard., ni., pä. 
siro/siram n., slsa- n. Kopf, usw. (Tu 12452, 12497 [mit Ver¬ 
weisen]; TuAdd 12449, 12450, 12452, 12456, 12497f., s. auch 
Oberlies, AvSt 43). - lir., jav. sarah- n. Kopf (Yt 10,40), sogd. 
sr- Kopf, mp. np. sar, oss. scer Kopf, Gipfel, u.a. (Bielmeier, 
Unters 210f. [mit Lit.], Abaev III 75f., Bai, Dict 221b). - Idg. 
*krh2‘Os/*krh2-s-n-ös (s.u.), gr. xapä n., GenSg xpaarog Kopf, 
xapr|va n. Plur. Haupt, Gipfel, lat, cerebrum n. Gehirn, ahd. 
hirn(i)t mnld. hersene Hirn, u.a. 

Archaisches Heterokliton (wurzelhaft mit der Gleichung für 
'Horn’ [s. sfnga-] zu verbinden; aber *sräya~ 'Kopf [^reA2-°?] in 
Nu.-Dard. [Tu 12694] ist fraglich). S. die Lit. in KEWA »1 341, 798; 
J.-L. Perpillou, KZ 88 (1974) 230fT, Pet, Ur 234f., Bee, Krat 26 
(1981 [82]) 111 fT., Nussbaum, Head 158fr., 195fT., Pet, Spr 32 (1986) 
129ff., Kluge-Seebold 311a, D. Q. Adams, Gs Van Windekens 3 ff., 
Schrijver, Refl 91. 

sirinä- f., nur RV 2,10,3 °näyäm. - Unklar. 

Die Interpretation schwankt zwischen 'Schlupfwinkel, Versteck’ 
(s. Renou, EVP 12 [1964] 112), 'Kammer’ und ‘Nacht’ (Lit. in KEWA 
III 342; J. Manessy-Guitton, Fs RBraun I 49ff.). - In jeder dieser 
Bedeutungen wäre Bezug auf *SAR 'verbergen* (o. 11 620) denkbar 
(s. Manessy-Guitton, a.a.O. [~ sarvario. II 621]). 

sirimbitha- m. Name eines R$i (RV 10,155,1 °thasya). - Wohl ein 
Fremdname. 

Vgl. den Namen irimbifhi- (RV-Anukr), vielleicht auch RV 1,33,12 
ilibisa- (o. I 197); s. die Lit. in KEWA III 342, KuiAryans 6,20,27. 
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sirisa- m. Acacia sirissa (~ Synonym 'Albizzia lebbek’ [Rr +; 

Syed, Flora 579ff.]). - ML, ni., pä. sirisa- n. Acacia sirissa, 

u.a. (Tu 12453). - Nicht klar. 

Eine Verbindung mit dravid. Wörtern bei Hur, BSOAS 12 (1948) 

139, 395; s. KEWA 111 342. 

sila- f. Fels, Stein (AV+; dazu *silanja- 'Felsensalbe* in AV 

6,16,4 siiäiijälä- f. 'mit Felsensalbe-GilV, Hoffni, MSS 8 [1956J 

12f. = HofTmA 393f.). - Mi., dard., ni., pä. silä- f. Fels, Stein, 

u.a. (Tu 12459 [mit Verweisen]; TuAdd 12459T). - Nicht 

aufgeklärt. 

S. die Lit. in KEWA Ul 343 (vgl auch W. Knobel, KZ 99 [19861 
232IT.); ob zu SÄ? 

silpä- Adj. bunt (YV +), siipa- n. Zierat, Schmuck, Kunstfertig¬ 

keit, Kunst (YV +), su-silpa- schön geschmückt (RV [9,5,6; 

10,70,6] +). - Mi., ni., pä. sippa- n. Kunst, u.a. (Tu 12470E). - 

Wohl umgestellt aus *pis!d- (~ PES)\ Ted, Lg 23 (1947) 383 ff 

Vgl. v.a. die Synonymie von su-si/pa- mit sit-pesas- (Ted, a.a.O. 

385. Rcnou, EVP 8 [1961] 52f, 14 [1965] 118); die idg. Vorfbrm 

von *pisln-7 *pik-m-, in aksl. pbstn> 'bunt1. - Gegen s° < *pisfä- Tu 
12470, zweifelnd Frisk 11 535f.; weitere Lil. in KEWA III 343f. 

Sivä- Adj. günstig, freundlich, hold, lieb, gütig (RV +); Beiwort 

mehrerer Götter, auch des Rudra (RV 10,92,9), später Name 

des Rudra = „Siva“ (Br +; s. auch Sü + sivä- f. 'Schakal’ als 

Euphemismus [oder durch Bezug auf den Gottesnamen], 

KEWA III344). - Mi., ni.. pä. siva- m. 'Siva’ u.a. (Tu 12472E). - 

Zusammen mit seva- zu beurteilen (s.d.). 

Auf *kej (~ *ke_iU, o. II 614?) bezogen, s. SA Y'. Nach Lubotsky, 

System 95 kann si-vd- nicht näher zu seva- gehören, das (wegen 

lett. sieva 'Ehefrau’) *kejll-u° voraussetze. 

Nicht sicher *ki-yö- im German. (Lehmann 181 bf); s. KEWA, 

a.a.O. 
Ul. zu dem verfehlten Versuch, den Gollesnanien Siva von 

zu trennen und ihn aus dem Dravid. zu erklären, in KEWA, a.a.O. 

sisayäsisäti, s.u. SÄ. 
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sisira- m. Vorfrühling, kühle Jahreszeit (AV +; auch n., s. AiGr 
l2 Nachtr 14), ep. + sisira- m. n. Kälte, Frost. - Mi., ni., pä. 
sisira- kalt, m. kalte Jahreszeit, u.a. (Tu[Add] 12475). - Wohl 
eine Reduplikationsbildung. 

Aus *si-siH-razu Sl/SYÄ (s. die Lit. in KEWA III 346)? - Nach 
anderen zu *ke!H 'frieren’ (~ jav. sar.ua- kalt, lit. sdhi 

[gejfrieren, abkühlen, kalt werden, u.a.; Lit. in KEWA III 345 f. s. 
Rasmussen, Morphophon 199, 301); an, heia f. 'Reif (german. 
*-vkW"?) soll der Bildung von i" nahestehen. - Dagegen Kui, BMW 
136 Anm. 15. 

stsu- m. Kind, Tierjunges (RV + [InstrSg sisväy DatSg sisve/ 

sisave, NomPl s/svas (RV [,\22y\5)/sisavas, u.a.|), d-sisv-i-1. 
ohne Junge, kinderlos (RV; AiGr II 2,390), sam-simm- f. 
ein gemeinsames Junges habend (RV; AiGr II 2,178, Renou, 
EVP 8 [1961] 90), sisukd- jung, m. Kind (AV +). - Mi., ni., 
pkL sisihy susu- m. n. Junge, u.a. (Tu 12476). - Wohl *ki- 

kuhy, zu SA V'. 

Vgl. zur Semantik kymr. tyw Tierjunges, ae. hiin Junges, gr. xünpa 
Leibesfrucht (~ *1:euh] ranschwellen’, o. II 624), u.a.; dem Etymon 
näherstehend RV 1,65,4 sü-sisvi- 'schön wachsend, sich schön ent¬ 
wickelnd [im Mutterleib]* (anders AiGr II 2,293)? - Mit °su-< 

vgl. auch gr. xixu-<; 'Kraft* (wenn *fiuhl-ku[hi\' nach M-Br, Actes 
Chantrainc 269). 

Über einen möglichen Anschluß von kisord- s.o. I 354. - Älteres, 
z.T. Verfehltes in KEWA III 347. 

Vgl. die Folgenden. 

sisumära- m. Delphin (YV +; älter [RV, AV +] simsumära-\ 

H. Lüders, ZDMG 96 [1942] 61 IT. = KS 528IT., IIolTm, IIJ 4 
[1960] 31 = IIofTmA 107); iimsumäri- f. Krokodilweibchen 
(JB [PB sisu0]; liofiin, a.a.O. 3lf. = 107f.). - Mi., mi., ni., 
pä. sumsumära- m. (f. °ri~) Krokodil, u.a. (Tu[Add] 12426, 
MorgID 337). - Umstritten. 

Nach Thi (Lit. in KEWA III 346; ferner MSS 44 [1985] 255 Anm. 
21 = KS 1070 Anm. 21, BSOAS 57 [1994] 325; Th. Oberiies, IIJ 37 
[1994] 341) *si(m)sittn-äla- 'sein Junges (i/iw-) nährend (aia. *al- 

‘nähren, sättigen’, s.o. I 70; vgl. auch sisüla-). - Andere vermuten 
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ein altes LW, das volksetymologisch an sisu- angeglichen sei (Referat 
und Lit. in KEWA III 346, 798 [auch zu anderem]). 

sisüla- m., nur RV 10,78,6 °läs: wohl (spielende) Delphine (nicht 
‘kleine Kinder’). 

Im Falle dieser Interpretation liegt Deutung als *sisu-Hla- (~ *al, 
idg. *h2el 'nähren’, o. I 70) „sein Junges nährend4* (~ *si[m]sum-äla-9 

s. das Vorige) nahe; vgl. KEWA III 346 Anm. *, Thi, BSOAS 57 
(1994) 325 f., Th. Oberlies, IIJ 37 (1994) 341. 

sistiä- n. Penis, Schwanz, männliches Glied (RV +); sisnä-deva- 

m. Plur. Phallusverehrer (RV 7,21,5; 10,99,3; s. die Lit. in 
KEWA III 347). - Nicht erklärt. 

Reduplikationsbildung zu *$AN 'ansteigen’ (o. II 607 f.)? Oder zu 
*$AN 'stechen, stoßen’ - &NATH (s.d.)? Vgl. KEWA, a.a.O. (wo 
noch zu Weiterem). 

SIS, s. £ÄS, SES. 

sisya- m. Schüler (Br +). - Mi., ni,, pä. sissa- m. Schüler, u.a, 
(Tu 12482). - Zu SÄS (~ sis-), als „tradendus“; KEWA III348, 
mit Lit. 

SI7 s. SA Y1 bzw. SYÄ\ s. auch siy°. 

SlK tröpfeln, stieben (YV [sikäydnt- tröpfelnd], TS [sikitä- ge¬ 
tröpfelt habend]); sikara- m. (Plur.) feiner Regen, herabfal¬ 
lende Tropfen (ep. +). - Mi., ni., pkt. slara- m. Wassertropfen, 
u.a. (Tu 12483). - Nicht klar. 

Deutungsvorschläge ohne Überzeugungskraft referiert KEWA III 
348f.; unglaubhaft auch V. Pisani, Paid 26 (1971) 376 (primär sik° 

[Schreibvariante}, vgl. SEC). 

siksä-, s. $IKS. 

sighrä- rasch, unverzüglich, schnell (Kä[h + [Adv. °äm]); sighrya- 

hastig (VS). - Mi., ni., pä. sigha- rasch (Adv. °am\ u.a. (Tu 
12484, 12612, TuAdd 12484). - Nicht überzeugend erklärt. 



sltd- - siy° 643 

Vgl. jav. j/z/„etre rapide“ (Kel, Verbe 144 und 147 Anm. 36, mit 
Lil.)? Da2U ausführliche Wurzelkombinationen (in die auch ae. 
hi-g-ian ‘eilen’ u.a. einbeziehbar sein sollen) bei Kui, Nas 40 Anm. I; 
s. KEWA III 349. - Ist ved, sJ-gh° mit si-bh° (u. II 643) auf der Basis 
der Wurzelerweiterung verbindbar (KEWA, a.a.O.)? 

sitä-y s. SYA. 

sipäla- (wohl m.) eine Wasserpflanze, Vallisneria spiralis (RV 
10,68,5, ÄsvGS 2,8,14 [°am]\ Syed, Flora 73), sipälä- f. ein 
mit s° bewachsenes Gewässer (AV 6,12,3, AVP 19,4,6). - 
Mi., ni., pä. sevä/a- m. Vallisneria spiralis (Syed, a.a.O. 68,73), 
u.a. (TufAddJ 12493). - Nicht klar; Fremdwort? 

S. die Lit. in KEWA III 377; KuiAryans 23, 34, 43 f. (a.a.O. 44 
auch zu AV[P] sevala- ‘schleimig’!?), vgl. KEWA, a.a.O.). - In JüS 
saivälQ-y seväla- u.a. (s. Kui, a.a.O, 43f.). 

[sipüdru-, s. clpüdnio. I 545). 

sibha- schnell, rasch (Adv. °am\ RV +); sibhya- rasch fahrend 
(YV). - Nicht geklärt. 

Wurzelhaft mit sighrd- verwandt (s.d.)? Über problematisches 
Jibhrdmw in AV 7,90,2 s.o. II 637. - Nicht zu got. haifsts ‘Streif 
u.a. (s. auch o. 1 400); KEWA III 350, Lehmann 169a, E. P. Hamp, 
NOWELE 11 (1988) 89. 

siy° fallen, abfallen, schwinden (AV + [ava-s° niederfallen], 
Käth, MS + [ati-s° hinausfallen], TS + [siyatr\). - Mi., dard., 
ni.? S. Tu 12494. - Schwierig. 

In ein Suppletiwerhältnis mit SAT und $AD] gebracht, wobei 
im ersteren Falle auch an eine etymologische Verbindung gedacht 
wurde (vgl. o. II 606). S. Weiteres in KEWA III 350, mit Lit. 

Erwägung eines zu siy° gehörigen -dpuya-Kausativs in AV 4,18,4 
säpaya („do make ... fall“) bei Ins, Gs Cowgili 60f. (doch vgl. Jami- 
son, -dya- 134f.). 

Anders TS + siyate ‘gefriert, gerinnf (~ SYÄ, Ins, a.a.O. 61); 
Zuweisung einiger weiterer i7°-Formen an sly° oder SYÄ ist um¬ 
stritten, s. KEWA 111 350, 383. 
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sirä- Adj. ein Epitheton des Agni (RV); sirä-socis- dessen Flamme 
s° ist (RV 8,71,10.14). - Vielleicht 'scharf. 

Die Interpretation von s° ist nicht einmütig; nach anderen 'heiß, 
brennend' (Grassm 1398, AiGr H 2,852). Ein nicht überzeugendes 
Argument für 'scharf bei Tu 12495; s. KEWA 111 351. 

Die vorgetragenen Deutungsvorschläge beruhen auf der exege¬ 
tischen Auffassung von s° {z.B. 'scharf — SÄ [*kihyro- < *khyi~\ 

o. II 627]?); s. die Lit. in KEWA III 350, 798. 

s'irti-, °siryas. SAR1. - slrsdnsirsd-y s. siras 

sila- n. Gewohnheit, Eigenschaft, Natur, Wesen, Charakter 
(VS +), °sila- die natürliche Neigung zu etwas habend (Yäjn, 
ep. +; M. Hara, ALB 50 [1986] 21ff.); silay0 pflegen, üben 
(Sü +). - Mi., dard., ni., pä. sila- n. Natur, Charakter, Betra¬ 
gen, Verhalten, u.a. (Tu 12501 [mit Verweisen]). - Wohl zu 
SAY1. 

Lit. in KEWA 111 351 (mit unglaubhaften Anschlüssen an Außer- 
Indoarisches); zur Semantik s. Thi, Heimat 54 = 588 (st-la- vielleicht 
„das [fest und unverändert] in jemandem Ruhende“). 

sista- m. Plur., nur RV 8,53,4 °tesu (Varianten sirstesu, °tresa 

u.a., KuiAryans 71). - Unklar. 

Wohl Name eines Stammes oder Clans; s. GeRV II 376, ad 4c 
(~ klstä-, o. I 358 f.?), KEWA III 351, Kui, a.a.O. 7. 

süka- m. Papagei (RV [1,50,12] +; AV 1,22,4 m°). - Mi., ni., 
as. suka- (o. II 470), u.a. (Tu[Add] 12503 dard. Fortsetzer 
von *sunka-, *sumbha-]). - Lautnachahmend? 

Vgl. KEWA III 352. - Oder primär „der nennende [menschen¬ 
ähnlich sprechende] Vogel“, zu khot. such- nennen, rufen, lit. saükti 

schreien, laut rufen, nennen, lett. säukt nennen, rufen u.a. (Emm, 
SGS 133, Bai, Dict 426b [mit Lit.], Lubotsky, System 68, Karulis II 
160)? - Schwerlich zu SöC (wegen der leuchtenden Farbe); s. 
KEWA, a.a.O. (mit weiterer Lit). 

sukta- Adj. sauer geworden (Käth +); suktya- mit Tamarinden- 
saft begossen (Kaus; Schmidt, Nachtr 346a). - Mi., nu., dard., 
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ni., pa§ai sut sauer, u.a. (Tu[Add] 12504, Bai, Dict 427b [mit 
Lit.]). - Iir., vgl. khot. suttä Essig, paräcl sit sauer, u.a. (Bai, 
a.a.O.). 

Iir. *cauk 'sauer werden’: vielleicht herkunftsgleich mit *cauk 

'brennen* (SOC), über „*scharf werden4' (KEWA III 352, mit Lit.; 
anders Bai, a.a.0.). 

sukti- f. Muschel, Perlmuschel (Kaus +); m. Name eines Ärigi- 
rasa (Br; o. II 613). - Mi., ni., pkt. sutti- f. Muschel, u.a. (Tu- 
[Add] 12505). - Als „‘Glanzen, ‘Glanz“ zu SOC? 

S. KEWA III 352f., mit Lit. (auch zu Abweichendem). 

sukrä- Adj. klar, licht, hell, lauter, weiß, weißlich (RV +); °ra- 

n. Helle, Licht, Soma, Klares (klare Flüssigkeit, Same) fRV +], 
sukra- m. N. pr. (ep. +); suklä- licht, hell, weiß, weißlich 
(AV +). - Mi., dard., ni., pä. sukka- hell, usw. (Tu[Addj 
12506f.). - Iir., aav. jav. suxra- rot, feuerfarben, ap. Quxra- m. 
N. pr. (DB IV 83; = med. *suxra~ in der akkad. DB-Fassung, 
Mh, AirN 11/26, Schm, Bis 72), mp. suxr, np. surx, oss. syrxf 

surx rot, usw. (Bielmeier, Unters 220, Abaev III 209f., mit 
Lit.). - Zu SO C. 

Iir. *cuk-rd- gehört in den Rahmen des Calandschen SufTixsystems, 
vgl. die urspr. Komp.-Form ved. *suc-i° (in such 'leuchtend*, AiGr 
II 1,61, F. Bader, Spr 30 [1985] Ulf.), den -5-Stamm RV 10,96,4 
(sahdsra)-sokas- '(tausend) Flammen (sprühend)’, jav. saocah-in- 

'flammend*. - Zu einer außer-iir. Entsprechung s. Bader, a.a.O. 
112 und Anm. 18, SzemLatW 150f. 

sunga- f. Knospendecke, namentlich der Feigenarten (GrSü +; 
AV 8,7,4 eka-suhga- eine einzige Knospendecke habend); 
sunga- n. Knospendecke (> 'Wirkung'; Up). - Ni. (und dard.?), 
s. Tu 12509. - Unklar. 

Referat zu Fraglichem in KEWA III 353. 
Hierher der Name sunga- m. (~ „Suhga-Dynastie“; Lä(y +), sungä-, 

°gh f. Mutter Garudas (Suparo)? 

SUC, such, s. SOC. - SUJy s. süsujäna-. 
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sunthä- Adj. (f. °ä~) Bezeichnung eines Stiers bzw. einer Kuh 
(Käth, TS +), angeblich 'klein’; sunthä-kärnaangeblich 
'kurzohrig’ (MS [3,13,5] +). - Ni. (la. sundhä 'Stoppel’ u.a., 
Tu 12513.2)? - Ohne gesicherte Übersetzung und Deutung. 

S. die Lit. in KEWA III 354. 

sundä- f. Schenke (AVP 9,22,9 [sic], L. Renou, Väk 5 [1957] 102; 
sundika- 'Schenke’, Pan 4,3,76). Vgl. Wörter der JüS wie Yäjn 
+ saundika- m. Schnapsbrenner, Lex. sundäpäna- n. Schenke 
(HofFm, Diss 112f., KEWA HI 355), ferner mi.-ni. Fortsetzer 
wie pkt. sundia- m. Schnapsbrenner, u.a. (Tu 12517, 12519, 
12650). - Nicht klar. 

Lit. zu Erklärungsversuchen in KEWA, a.a.O. 

sutudrU f. Name eines Flusses im Panjab, des Zwillingsstroms 
der vipäs- (o. II 557), modern Satledsch (Sutlej) [RV, Nir]; 
jünger in volksetymologischen Umformungen wie ep. + sata- 

dru f., u.a. (KEWA III 355). - Ein autochthoner Name? 

Vgl. die Lit. in KEWA, a.a.O. 

SVDIIy s. SO DH. 

sunä- n. Gedeihen, Glück, Wohlergehen (RV +; auch Adj. 
'glückbringend’, Adv. °äm 'zum Glück’; GeRV 1159, ad 18ab), 
ducchünä- f. Unheil (RV +; o. I 731, mit Lit.). - Iir.: wohl 
*cuän-/*cun-ä-, s. aav. span(cä) '(und) Gedeihen’ (Y 45,9, s.o. 
II 610), möglicherweise ap. *°9una- in der NÜ (Hinz, NÜ 
251). - Idg. *kun-ö-\ vgl. heth. kunna- rechts, günstig (Eich, 
Spr 30 [1984] 31* Oett, IH 18, MSS 53 [1992(94)] 147 [doch 
s.u.])? 

Im Weiteren wohl zu *fceuhl {SA V*)\ *ku-n- mit Laryngalschwund 
(~ heth. kunna-, wenn *kuH-n°, MelchertAHP 162?), oder von einer 
Parallelwurzel *keu? S. die Lit. in KEWA Hl 356 (vgl. auch Kui, 
ZarL 25 = 93, Lubotsky, System 79). 

Als Kurzform zu Namen wie RV sunä-hotra- (ap. *°9unas.o.?) 
wohl sunaka- m. N. pr. (SrSü; ~ AVP, §B + säunaka- m. Patronym.); 
s. AiGr 11 2,120,143, KEWA, a.a.O. 
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Im Dual sunä-sira- m. Name zweier Genien (RV [4,57,5.8] +) 
stehl vor sira- 'Pflugschar’ wohl *suna- 'Genie des Ackersegens’ 
(~ s°) od. ähnl. (~ TB sunävat siram); vgl. die Lit. in KEWA, a.a.O., 
GeRV I 487 f. ad 5a (~ TS + sunäsira- Beiname Indras im Ritual, 
VS + sunäsiriya- den Sunäsira gehörig [AiGr II 2,436; MyliusRit 
124]). 

Unsicher *suna- in der Onomastik des IAV, s. die Lit. in KEWA 
III 356, Laroche, NdH 165, 356 Anm. 33. 

sunamkurisunt-, s, svdn-, u. II 674, 675 - suncih°y s. SODH. 

süpti- (wohl f.) Schulter (nur RV 1,51,5 °tau\ GeRV I 62f., 
ad 5b). - Iir.Jav. supti- f. Schulter (s. auch Schi, Wn 58), khot. ‘ 
suta- (*sufii-), mp. np. suft, sughni slvct Schulter, u.a. (Bai, 
Dict 427a, Emm, CompLI 215). - Idg. *(s)kiip-tivgl. mnd. 
schuft (german. *skuftu-) 'Vorderschulterblatt (einer Kuh, 
eines Pferdes)*. 

Das Suffix *-ti- vielfach in Körperteilnamen, s o. II 165, 363, mit 
Lit. (~ ohne *-/-SufTix alban. sup Schulter, Rücken); Weiteres und 
Lit. in KEWA III 357. 

$UBH, s. SOBH. 

subhrä- Adj. glänzend, schimmernd, schmuck (RV +), f. subhri- 

(wohl in AV 20,48,2; AiGr II 2,373, III 135); söbhistha- glän¬ 
zendst (RV). - Vielleicht IAV *subhra- N. pr. (Mh, 1IJ 4 [1960] 
142; s. Mythos 72, KammArier 163). - Mi. (und dard., ni.?), 
s. pkt. subbha- weiß (Tu 12539). - Iir.? Arm. sowrb 'heilig, rein* 
ist eher eine Erb-Entsprechung zu s° als ein LW aus iran. 
*subra- (KEWA III358 Anm. *, Schm, Gramm 78, R. Stempel, 
Fs Müller 239ff.); ganz fraglich ap. *6ubra- N. pr. in der NÜ 
(s, Mh, OnP 228 Nr. 8.1464); vgl. ferner Bai, Dict 165a (~ mp. 
srub 'Blei*). - Zu SOBH. 

Daneben RV subhn\n\- (? - Vgl. AiGr II 2,859, s.o. zu 9,15,3 
subhravant-\ vgl. AiGr II 2,340, Renou, EVP 8 (1961) 65. 

sümbaia- n. Plur.: ein Stoff, der leicht Feuer fängt (SB). - Nicht 
klar. 
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Ein Deutungsvorschlag bei W. Wüst, Pqpa 2 (1956) 42 (mit Lit.); 
s. KEWA III 358. 

sumbh0, s. SOBH. 

torudh- f., wohl ‘Gewinn, Gabe, Belohnung’ (RV [NomAkkPl 
°dhas]). - Nicht überzeugend erklärt. 

Mehrere DeutungsVorschläge (s. KEWA III359,798, Renou, EVP 
4 [1958] 82,7 [I960] 59). - Es liegt nahe, isudh° (o. I 200f.) und (?) 
prksüdh- (o. II 159) für eine etymologische Analyse sur-udh- heran¬ 
zuziehen (vgl. AiGr II 2,484); doch kann dies auch in die Irre fuhren. 

iulka- n. Preis, Kaufpreis (RV +; jünger auch ‘Zoll’, ‘Morgen¬ 
gabe’ u. dgl.). - Mi., ni., pä. suhka- m. n. Zoll, Abgabe, Braut¬ 
preis, u.a. (Tu 12543). - Nicht klar. 

Referat unglaubhafter Deutungsvorschläge in KEWA III 360. 

sulba- (°Iv°) n. Schnur, Strick (Sü +), sulbaka- Schnur (JB 1,171 
[CalJB 66J). - Mi., ni., pkt. suvva- n. Strick, u.a. (Tu 12544). - 
Unklar. 

Lit. in KEWA III 360. 

susulukä- f. ein bestimmter Vogel (MS; ~ VS, MS-Padap susi- 

likä-); susuluka-yälu- m. ein Dämon in i°-Gestalt (RV 7,104, 
22; nach ülükayätu-, o. I 231). - In Verbindung mit ülüka- 

zu beurteilen. 

Beides wohl Lautnachahmungen; nach anderen isti° ein Kompo¬ 
situm oder ein von ülüka- ursprungsverschiedenes, nach u° umge¬ 
formtes Wort (s. KEWA III 346 Anm. *, 360 [mit Lit.]). 

SUSy s. SOS. 

süska- Adj. trocken, ausgetrocknet, dürr (RV +). - Mi., dard., 
ni., pä. sukkha- trocken, u.a. (Tu 12548 [mit Verweisen], 
TuAdd 12548f.; s.u.). - Iir. *süska- Q> aia. sus°)\]2lv. huska- 

trocken, ap. uska- Festland, khot. huska-, mp. husky np. xusk, 

oss. x^sk/xuskfce), paSto wuc u.a. trocken (Bielmeier, Unters 
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259, Bai, Dict 494af, Abaev IV 269f., mit Lit.). - Zu SOS 

(s*d.). 

Aia. sus-ka- wurde als Ersatz eines Partiz. auf -ta- empfunden 
(Päp 8,2,51); Wiederherstellung von iir. *sus-ta- in Nu. und Dard. 
(Tu 1855, 12555) und im Iran. (mp. [Psalter] xwstyt Sughni *°husta- 
[TuAdd 1855); s. KEWA 111 361, mit Lit.). - Vgl. Risch, Worlb 46 
Anm. 42, A. Lubotsky, KZ 98 (1985) 4f, System 80f., F. 0. Linde- 
man, Glo 70 (1992) 182. 

süsna- m. Name eines von Indra bekämpften Dämons (RV). - 
Iir., vgl. Sughni säy(d) u.a. große Schlange, Drache (*susnä-\ 

Morg, Shughni 72bf. [mit Lit.)). - Iir. *cusna- ‘Schlange, 
Drache’ gehört als ‘Zischer, Schnauber’ zu S VAS (~ RV 1,54,5 
svasanäsya .,. süsnasya, paäto sün ‘Gezische, Schnauben’ < 
*susna-; Lubotsky, System 87). 

Nicht vorzuziehen s° „*Dürre-Dämonu, zu SOS (gegen Grassm 
1408, Tu 12556f.; s. KEWA III 362 [und 798]). 

süsma- m. Prasseln, Zischen, Schnauben, Sprühen (v.a. des 
Feuers); Ungestüm, Tatendrang, Energie, Wut (RV +), sus~ 

min- ungestüm, brausend (RV +), susmayd- etwa: kräftigend 
(TS; s. AiGr II 2,214, Sha 282 f.), süsmavant- feurig, (sexuell) 
erregt (AV). - Nu., singh. (?); s. Tu 12558. - Zu SVAS (~ 
RV l,65,8f. agnih ... sväsiti u.a., Renou, EVP 7 [1960] 57f.); 
s. KEWA III 362 (mit Lit.), Lubotsky, System 89. 

sil s. SA V1. 

sükrta- n. das Antreiben eines Rosses (mit dem Ruf sö; RV 1,162, 
17 [‘angetrieben, aufgescheucht’ VS]); sükärä- m. das Antrei¬ 
ben, Aufscheuchen (YV). -ZuKAR und lautnachahmendem 
sü. 

sughanänur RV 4,58,7 °näsas. - Nicht klar. 

Wohl Bezeichnung eines Wasserwirbels; Vorschläge zur Primär¬ 
bedeutung und zum Etymon in KEWA III364, Renou, EVP 16 (1967) 
106. 
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IsÜCi-, S. SÜCl-l 

südrä- m. Höriger, Angehöriger des vierten Standes, Südrä (RV 
[10,90,12] +; ZimmerAiL 117f., MK II 388ff., GeRV III 288, 
ad 12, RauStaat 48f.), südrä- f. Südra-Frau (AV +). - ML, ni., 
pä. sudda- m. 'Südrä1, u.a. (Tu 12564). - Nicht befriedigend 
erklärt. 

Der Hinweis auf das Volk der Euöpoi, „in derselben Gegend ... 
wo heutigen Tages die Brahul sitzen“ (ZimmerAiL 435), bleibt zu 
beachten (vgl., mit unglaubhaften Weiterungen, die in KEWAIII364 
referierte Lit.); dazu der Name einer S W-ind. Stadt, Eoöpoc (Renou, 
Ptol 88b)? Vgl. auch Bur, Skr 41. - Zu diversen Vorschlägen s. KEWA 
III 364 f., 798. 

süna- n. Mangel, Leere (RV), sünyä- leer, öde (AV[P] +). - Mi., 
nu., dard., ni., pä. sunna- leer, usw. (Tu 12565IT, TuAdd 
12567; s.u.). - Iir., aav. a-süna- reich, ohne Mangel (Y 28,10; 
HumbElfSkj, Gä II 28). - Idg. *kuH-n°, heteroklitisch neben 
*kuH-rfi (s.u.); vgl. jav. süra- Loch, lacuna (Bthl, Wb. 1585), 
mp. süragy mp. np. süräx Loch (~ waigali cü 'Loch* [+sür-a-. 

Tu 12570]), gr. xüap n. Nadelöhr, Ohröfthung, toch. B kor 

Kehle, u.a. 

S. die Lit. in KEWA III 365; LambAdj 841 f., Schrijver, Refl 109f., 
D. Q. Adams, Gs Van Windekens 5 Anm. 9. - Das Heterokliton 
*kuH-i/>/*kuH-n° 'Loch, Öffnung’ — 'Mangel’ (vgl. lat. lacüna 'Loch, 
Lücke, Verlust’) wohl zu +keyh{ ‘anschwellen’ V*), als „*Wöl- 
bung, Höhlung“ od. ähnl. (s. KEWA, a.a.O.). 

süra- Adj. stark, mächtig, heldenhaft, m. Held, Krieger (RV +); 
sävistha- stärkst (RV +). - Mi., nu., dard., ni., pä. süra- kühn, 
m. Held, usw. (Tu 12569). - lir., jav. süra- stark, gewaltig, 
heldenhaft, m. Held, Herrscher, aav. a-süra- schwach, kraft¬ 
los, aav. jav. ssuuista- stärkst, gewaltigst (RV 6,68,2 süränäm 

sävisthä~}a\. süra-... sauuista-), med. *°süra-, ap. *(°)0üra(-°) 

in der NÜ (Hinz, NÜ 215, 216, 241, mit Lit.), mp. sür stark, 
sür-en m. N. pr, (Gignoux, NPS11/160, mit Lit.). - Idg. *kuh{ro- 

(~ $A K7); nahestehend gr. a-xüp-og ohne Rechtskraft, xupio«; 
m. Herr, Herrscher, Besitzer (Lit. in KEWA III 365). 
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Zu s° Adj. ~ Subst. s. noch AiGr I2 Nachtr30, Bur, Skr 148, KEWA, 
a.a.O., Szem, InL 4 (1978) 177, 179 = ScrMin 1743, 1745. 

Unsicher LAV *süra- in Namen, s. Mh, 1AV 134a, 143a, Mythos 
73, Kamm Arier 90 ff 

surana- nur RV 1,163,10 °nasas. - Nicht klar. 

Ein Beiwort der Rosse; die Übersetzung ist umstritten (s. Wack, 
KZ 67 [1942] 174 = KS 390, Renou, EVP 16 [1967] 88). Uaplologisch 
aus *süra-rana- 'Heldenkampflust (o. 11 427 f.) besitzend’ (Wack, 
a.a.O.)? Anders Thi, Gs Nyberg 111 329, 330 = KS 830 ('ihre Nase 
[Spitze, s. näs-\ ein Held’). 

sürtä-, s. SAR1. 

surpa- n. Getreideschwinge, Korb zum Worfeln des Getreides 
(AV[P] +, AV sürpa-grahi- f. Adj. ein s° haltend; MK II 392, 
Woj, AoF 7 [1980] 193f., MyliusRit 124). - Mi., ni., pkt. suppa- 
n. Getreideschwinge, u.a. (Tu[Add] 12573). - Nicht klar. 

Fragliches in KEWA IH 366 (*kurHp° *-* nhd. worfeln, werfend), 
Lehmann 197a bzw. DED2 298b. 

sula- m. n. Spieß, Bratspieß (RV [1,162,11] +); süla /mram Spieß 
braten (SB +; VdhSü süläkrta- am Spieß gebraten), karna- 

süld- n. Ohrenstechen (AV +), sülin- an stechendem Schmerz 
leidend (Kaus). - Mi., dard., ni., pä. süla- m. n. Pfahl, usw. (Tu 
12575 [mit Verweisen]; TuAdd 6058,12575). - Viell. idg. */cw//- 
/o-, vgl. arm. slak' Spieß, spitzer Pfeil, Dolch (*si//°), air. cuily 

lat. culex Mücke (Lit. in KEWA III 366 f.; Schrijver, Refl 527 
[zur Frage von *kuH° ~ *k[H]u° [?]). 

Wurzelverwandt mit *sü-ci-y s. süci-7 - Zu Weiterem s. KEWA, 
a.a.O. (dort auch zu fraglichen Anschlüssen von Iranischem). Vgl. 
ferner Katz, Habilschr 330 f. 

susujäna-y nur RV 10,27,2 °nän, 10,34,6 °nas (beide Male nach 
tanva). - Unklar; die Übersetzung liegt vielleicht im Bereich 
von „(auf sich selbst) vertrauend“. 

S. die Lit. in KEWA III 367; Thi, Ged 74 Anm. 9, Renou, EVP 16 
(1967) 13 lf. - Wird auf eine Wurzel SUJ(<1) bezogen (Whi, Rools 
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174, Grassm 1403); eine metaphorische Ausgangsbedeutung wie 
'anschwellen, aufgeblasen sein, sich breit machen* od. dgl. ist an¬ 
nehmbar, *su(H)-j ~ V1 nur eine vage Denkmöglichkeit. Schwer¬ 
lich zu einer Nebenform von SOC (u. II 656); s. die Lit. in KEWA, 
a.a.O. 

süsä- eine Bezeichnung für Kämpfer, WafTen, das Preislied, den 
Soma (RV, Kä(h u.a.); süsyä- Beiwort des Preislieds, des 
Opfers (RV). - Wahrscheinlich 'kraftvoll* od. dgl., zu &A V1. 

Grundform dann *fcuhx-s-6- (~ +Jceyhre$- > sdvas-); AiGr I 48, 
II 2,71 923. Zu beachten einmaliges süsdni, RV 10,93,1 (Inf. zu 
SA KV.SCH Oder „une Variante inorganique de süsau [Renou, EVP 4 
(1958) 127]?). - Anders Thi (zuletzt GrammKat* 540 = KS 1052; s. 
KEWA III 367, Renou, EVP 12 [1964] 117): *(p)sü-sa° ~ jav. ßü-sä- 
(o. II 109) 'Vieh gewinnend*. 

Fragliches bei Tu 12577. 

srgälä- (sr°) m. Schakal (§B +). - Mi., nu., dard., ni., pä. sigäla- 

m. Schakal, usw. (Tu[Add] 12578). - Fremdwort. 

S. die Lit. in KEWA III368; die Fortsetzersprachen repräsentieren 
sowohl wie jr°, s. Tu 12578, H. Berger, IIJ 3 (1959) 32 f., KEWA, 
a.a.O. 

Aus ind. Quelle entlehnt np. sayäl 'Schakal* (F. C. Andreas bei 
Hüb, PersStud 80), woraus letztlich französ. chacal, nhd. Schakal 
usw. (KEWA, a.a.O., mit Lit.; VWartburg 19 [1967] I66a, Kluge-See- 
bold 623a). 

srrikhalä- f. Kette, Fessel (kl.; vorausgesetzt bei Pän 5,2,79, s.o. 
II 374). - Mi., dard., ni., pä. sahkhalä- f. Kette, usw. (Tu 
12580f.; TuAdd 12580). - Wohl zusammen mit mekhalä- 

zu beurteilen. 

Es liegen Versuche vor, sr-h° als idg. Wurzel (etwa *ker) zu deu¬ 
ten (Lit. in KEWA III 368; Clackson 139); nach anderen sind mekhalä- 
und srh° Varianten von Entlehnungen aus einer präfigierenden 
Sprache (Lit. in KEWA III 368f., o. II 374). 

snikhänikä- f. Rotz (ÄpDhS; die Ursprünglichkeit dieser Lesung 
[neben srhghänikäsihghänikäsi° u.a.] ist nicht zu sichern 
[KuiAryans 82 f.]). - Mi., nu. (?), dard. (?), ni., pä. sihghänikä- 
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f. Rotz, usw. (Tu S. 729b, s.v. *SRNKH; Bur, Krat 15 (1970 
(72)] 54f., Kui, a.a.O.). - Nicht sicher erklärt. 

Setzen mi.-dard.-ni. Fortsetzer wie pä. singhad ‘riecht’ usw. (Tu 
[Add] 12579) eine verbale Grundlage von sr° voraus? Und kann aus 
den Varianten eine ursprüngliche Form *srnkh* bzw. *srngh° er- 
schlossen werden? S. Bur, a.a.O. 55, E. P. llamp, VostFil 4 (1976) 
43ff. (— air. srennim ‘schnarche’; gr. peyxo 'schnarche, schnaube’); 
ähnlich V. Pisani, Paid 26 (1971) 376 (*sr° ~ gr. p'u; ‘Nase'). - Ältere 
Lit. in KEWA III 369. 

srnga- n. Horn (RV +), srhgin- gehörnt, m. gehörntes Vieh 
(RV +); dazu särnga- n. Name eines Säman (Br +; auch 
särga- [SrSü], AiGr I2 Nachtr 150). - Mi., nu., dard., ni., pä. 
singa- n. Horn, usw. (Tu 12583 [mit Verweisen]; TuAdd 
12583). - Iir.? Zu fraglichen Entsprechungen von aia. *sr(V?)- 

n-ga- im Iran. s. Morg, Voc 78 (doch vgl. Morg, BSOS 8 [1936] 
669, Fs Belvalkar 96 = MorgID 253, 269), Bai, Dict 409b 
(dazu Emm[Sk] II 146). - Idg. *ür-n-g(y)o~ (s.u.), zu *ker(h2) 

cHorn ~ Kopf (s. siras-, sarabhä-)\ vgl. *kr-n° in lat. eornü, 

got. haurn u.a. fHorn’. 

S. die Lit. in KEWA III 369f.; Lehmann 180af., Kluge-Seebold 
316b (mit weiterer Lit.). Idg. *kr-n° von der Anit-Variante *ker (~ 
*kerh2\ wie heth. karäuar ‘Gehörn* < *kor-o-h{° (Oett 192) u.a. 
(Nussbaum, Head 9f., 11, D. Q. Adams, Gs Van Windekens 3); zu 
aia. °ga- s. die Lit. in KEWA III 369 Anm. *, Nussbaum, a.a.O. 2f 
Anm. 3, Lubotsky, System 81. - Von weiteren ^^-Ableitungen für 
‘Horn* ist für das Iir. *kr-uH- wesentlich (s. prasun ücü ‘Horn’ u.a. < 
*srü-oder *yruvä-,Tu[Add] 12715; jav. Vr/w0[in Yt 14,7 smiie AkkDu] 
Horn, sruuaena- aus Horn bestehend, khot. sü, mp. srü, np. surü 
Horn, usw. [Joki 311, Bielmeier, Unters 218, Bai, Dict 410b; s. Ras- 
mussen, Morphophon 98]). 

srnatiy s. &AR1. - srnöti, s. SRA V. 

srtä- gar geworden, gekocht (RV +), srta-pä- gekochte Milch 
trinkend (RV), srta-päka- gar gekocht (RV 1,162,10; s. Renou, 
EVP 16 [1967] 85), srta-slta- 'boiled and cooled again’ (ÄpSS), 
srtäm-kartar- Garmacher (TS [~ Ka{h]), u.a. (Tichy, -rar- 349 
und Anm. 27). - Dard., baskarik sisäl Butter (~ srta-sita-\ Tu 
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12600). - Iir., vgl. khot. sapä 'broth’ (*srata-päka-, Bai, Dict 
406b [mit Lit.]?). - Von einer Anit-Wurzel *$AR neben SRÄ 

'gar werden’ (s.d.); vgl. J. Narten, KZ 100 (1987) 272f. Anm. 
3,276,295. 

Dazu auch sända0 (~ päka0) in °dürvä-y o. II 629? 

SRDH, s. SARDH. - srmbhä- (m°), s. SRAMBH. - SR, s. 5/4/?'. 

iepa- m. Schwanz, Schweif; männliches Glied (RV +); mayura- 

sepya- pfauenschwänzig (RV 8,1,25; s. II 317), sepyävant- mit 
Manneskraft versehen (AV 7,113,1); sepas- n. Penis (AV +; 
Nowicki 127); pärucchepa- m. N. pr. (TS +; s.o. II95), sünah- 

sepa- m. N. pr. ('Hundeschwanz’ [s. Scherer, Gestirnnamen 
177 Anm. 1], RV [1,24,12.13] +; RV 5,2,7 sünas cic chepam, 

AiGr II 1,30,247); sepha- m. Scrotum (AitB). - Mi., ni., pä. 
cheppä- f. Schwanz, u.a. (Tu 12440, 12607; s.u.). - Nicht 
befriedigend erklärt. 

Mi. ni. ch° erweist kein *sJc\ sondern ist Verallgemeinerung von 
Sandhidubletten (~ o. RV 5,2,7 °c chepam)\ Berger, Probl 70 Anm. 
139 (mit Lit.). - Diese und andere „Abweichungen“, die allesamt 
erklärbar sind, bilden keine Argumente für nicht-idg. Herkunft von 
s° (s. KEWA III 375); die vorgeschlagenen Anschlüsse an iran./idg. 
Material (z.B. Mn + tiphä- 'Rute\ jav. saefi, o. II 637) überzeugen 
allerdings nicht (Lit. in KEWA, a.a.O.; Bai, Dict 417a). 

serabha-, serabhaka- m. Name einer Schlangenart (nur AV 2,24,1 
VokSg ser°). - Nicht klar. 

Referat unglaubwürdiger Deutungsvorschläge in KEWA III375. - 
S. auch u. seva-. 

seva- Adj. lieb, hold, vertraut (RV +), sevya- hold, heilbringend 
(RV 1,156,1); seva-dhi- m. Schatz (RV +), sevära- m. Schatz¬ 
kammer (RV 8,1,22; s. die Lit. in KEWA III 376), sevrdha- 

wert, lieb (RV + [in AV 1,24,2 Schlangenname, hinter sera- 

bha(ka)- genannt, s. das Vorige]; *seva-vrdha- 'heilmehrend’, 
AiGr 1279?). - Vgl. lat. ciuis (alt cei°) Bürger (wohl für +ceiuo- 

nach hostis), got. heiwa-fraujin DatSg dem Hausherrn, ahd. 
hi(w)a Ehefrau, lett. sieva Ehefrau, u.a. 
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S. die Lit. in KEWA 111 376, Lehmann 181 bf.; man vermutet 
Zusammenhang der Wörter für flieb, vertraut; 1 leim(at)’ mit *kej(7/ ?) 
liegen1 (s. SA Y1; anders LambAdj 845 und Anm. 7). Ved. seva- 
wegen lett. sieva aus *kejH-uo- nach Lubolsky, System 94; die Zuge¬ 
hörigkeit von sivä- sollte dann weitere Erwägungen erfordern 
(Laryngalschwund in *kill-uö-tl Parallelwurzeln *kejH: *fcejl). 

sevalas.u. stpälao. II 643. 

SES übrig lassen (RV 4- [Aor. üt sisas 'laß übrig’], AV + [Aor. 
Med. üt sesi]; Präs, sims- [Kä(h +], si-na-s- [TB +], AiGr l2 
Nachtr 129, 133), Perf. sisise (Br), Fut. seksyati (Br), Pass, 
sisyäte (AV +); sistd- übriggeblieben, n. Rest (RV [1,28,9] +); 
sesa- übriggeblieben, m. n. Rest (Br +), sesana- n. ein Spieler¬ 
ausdruck (AV; wohl, ,*Übriglassenu), sesas- n. Nachkommen¬ 
schaft (RV; Nowicki 127f.). - Mi., dard. (?), ni., pä. sittfia- 

übriggelassen, setthi- Bodensatz, Hefe, usw. (Tu S. 722b [s.v. 
SIS]; K. R. Norman, JPaTSoc 18 [1993] 163f.). - Ohne gesi¬ 
chertes Anschlußgut. 

Möglicherweise mit av. siiazdfsizd'sich entfernen’ (aav. sizdiiamnä 
sich entfernend, Y 32,4; siiazda[ soll entfernen, Y 34,9, jav. sizdiiant-, 
Yt 19,84; dazu *apa-sizdya- 'meiden’ im Chwaresm., Samadi 28) 
zu verbinden; s. die Lit. in KEWA 111 348, Kel, Verbe 123 Anm. 18; 
Kel-Pir II 318 (anders HumbElfSkj, Gä II 111). - Weitere, ganz un¬ 
glaubhafte Konstrukte referiert KEWA, a.a.O. 

sailüsä- m. Tänzer, Sänger (VS +). - Wohl Fremdwort. 

Vielleicht mit ailüsa-, Patronymikon des Kava$a, zu verbinden 
(AitB; wohl auch in JB vailüsa-, richtig °v ail° : Hoffm, ZDMG 110 
[1960] 181 = HofTmA 136); i-: 0- als Kennzeichen fremder Herkunft 
viel!, auch in sirimbitha- : irimbithi-, o. II 639. - Lit. in KEWA 
III 376; KuiAryans 20,25,42. 

SO, s. SÄ. 

SOC leuchten, glühen, brennen (RV [söcanti, äsocat u.a.] +; 
mit nachrigved. semant. Neuerungen [wie ‘leiden*, o. I 607, 
623], s. Goto 307f.), Perf. susöca (RV 4), susukväms-, susucä- 

nä- (RV); Aor. asoci (RV), asucat (RV +), sucänt- (RV +), soclh 
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(VS +)> u.a. (Narten, Aor 256f.); Inf. sucädhyai zu brennen 
(RV 4,2,1); Kaus. socdy0 (RV +; sekundär RV sucäyani 

s. Jamison, -äya~ 62f,, 118f.), Int. sösucan, sosucantay sösucant-, 

sösucäna- (RV +); siic- f. Flamme, Glut (RV; AV + 'Qual, 
Kummer’, Schi, Wn 46), sucd- leuchtend (oder 'trauernd’ [?], 
RV 10,26,6; vgl. AiGr II 2,71, GeRV III163, ad 6ab, Renou, 
EVP 15 [1966] 153, Schi, a.a.O.), such Adj. leuchtend, hell, 
rein (RV +; *suc-i° ~ sukra-, °sokas-y o. II 645?), su-sükvan- 
schön leuchtend (RV 5,87,3 [VS °sukvdni-])y soka- m. Licht, 
Flamme (RV +; jünger [ab RV 1,125,7] 'Leid, Qual’ [s. Renou, 
a.a.O. und EVP 16 (1967) 83]), soka- glühend (AV), socis- n. 
Licht, Flamme (RV +), u.a. - Mi., nu., dard., ni., pä. such 

rein, hell, soka- m. Leid, usw. (Tu S. 725a [s.v. $UCl; TuAdd 
12512,12621). - Iir., aav. saocaiiat 'inflames’ (Y 32,14; Humb- 
ElfSkj, Ga II 90), sücä durch den Glanz (Y 30,2; wohl von 
*süc- = ved. iwc-, s. Schi, a.a.O., HumbElfSkj, a.a.O. 47), jav. 
saocint- flammend, upa.suxta- entflammt, saokä- f. Ansehen, 
Glanz (HintzeZY 178), u.a.; khot. süjs- brennen, mp. np. 
söxtan brennen, oss. sygdceg/sugdceg rein, usw. (Emm, SGS 
121, 133, Bielmeier, Unters 216f., Abaev III 188f., Bai, Dict 
426bf., Samadi 71f.). 

Idg. wohl *keuk\ zu Fortsetzem vgl. die Lit. in KEWA III 378, 
F. Bader, Spr 30 (1984) 1091T., GiovStudio 1 114 und Anm. 247, 
ferner J. Koivulehto, NyK91 (1990) 129 (bait. *sukta- ‘gebrannt, ange¬ 
zündet* [= jav. °suxta-\ ved. suktd- nur unter der Annahme seman¬ 
tischer Sonderung hierher, o. II 645] > frühurfinn./finn.-mordwin, 
*sukta)\ s. auch s.v. sukrdo. II645. - Als Wurzelerweiterung neben 
*Jcey-d\ *keu-bh aufgefaßt (SODH, $OBHy Lit. in KEWA, a.a.O.), 
was nach Lubotsky, System 30 aus strukturellen Gründen einen 
Ansatz *skeu° nötig macht; s. ferner söna-. 

Hierher wohl sukti-\ vielleicht süka-. 

[SOJ/SUJy s. süsujäna-]. 

söna- Adj. rot, hochrot (RV +); sonita- n. Blut (Sü +; nach 
rflöhita- [o. II 471] umgebildet, AiGr II 2,325). - Mi., nu., 
dard., ni., pkt. sona- rot, sonia- n. Blut, u.a. (Tu 12623,12625). - 
Wohl aus *sona- (KEWA III378, Bur, BSOAS 34 [1971] 554), 
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idg. *fcöu-no- ‘leuchtend’, toch. A kom, B kaum Tag, Sonne, 
kymr. cun lieblich, u.a. (Krause-Thomas I 57, KEWA 111 
378 f.). 

Idg. *(s)köy-nO’ (Farb-Adj. auf *-no-, s. AiGr II 2,735f.) wohl zu 
*(s)lceii (~ usw., s.u. $OC). - Iran. *sauna- erwägt Bai, Dict 
427b (s. auch 438b) tur den khot. Pflanzennamen sünaha-. 

SODH reinigen, rein machen (RV [sundhad, °dhatä] +; sundhay0 

[RV 10,17,10] jemanden reinigen, Jamison, -äya- 158f., T. Goto, 
IIJ 31 [1988] 314); suddhä- gereinigt, rein, lauter (RV +); 
süddhi- f. Reinheit (Br +), sündhana- reinigend (Br), sundhyü- 

(f. °yu-) sich putzend (= Gansvogel [RV +]; Thi, KZ 79 [1965] 
216fF. = KS 2191F.), sodhana- n. das Reinigen (Sü +). - Mi., 
nu,, dard., ni., pä. sujjhati klärt sich, suddha- rein, usw. (Tu 
S. 726a, s.v. SUDH\ TuAdd 12520f., 12626ff.). - Iir.,jav. suöu- 

wohl ‘Sieb* (Hoflm, RückertCoIl 69 Anm. 9 = HoflmA 884 

Anm. 9, mit Lit.). 

Weitere Vorschläge zu iranischen Anschlüssen bei E. Pirart, 
AnnlON 52 (1992) 227 f. bzw. in KEWA III 357 (zu mp. np. sustan s. 
jedoch o. I 439). 

Iir. *caydhi*cudh vielleicht aus idg. *(s)J<eu-d\ vgl. *(s)fceu (s. 
sona-) und Wurzel-Erweiterungen wie *(s)fceu-k (vgl. SOC)\ 
KEWA, a.a.O. 

ÄJ/M/schön sein, glänzen (RV + [söbhate}\ dazu faktitiv-transitiv 
RV + sumbhäu ‘schmückt, macht schön*, Med. RV + süm- 

bhate 'schmückt sich, macht sich schön’, RV subhäya0 'sich 
schmücken5 [~ Kaus. sobhay0 AV, Kaus.-Aor. asusubhan, 
°bhanta RV u.a.]; Goto 308f. [mit Lit.], IIJ 31 [1988] 313); 
subhitä- geschmückt, herausgeputzt (YV +; — AV °sumbhita 

AiGr II 2,572f.), sobhäse zu prangen, stattlich auszusehen 
(RV; AiGr II 2,230); subh- f. Schönheit, Prunk, Glanz, Schmuck 
(RV +; Schi, Wn 47), subhvan- geputzt, schmuck (RV 4,38,6), 
sümbhana- reinigend (AV), sumbhü- Name eines Muhürta 
(TB; AiGr II 2,496), sobhätha- m. Glanz (SV), karna-sobhana- 

n. Ohrschmuck (RV 8,78,3), sobhanä- prächtig, schön, schmuck 
(SB +), sobhä- f. Schönheit, Pracht (TS +; AiGr II 2,245), u.a.; 
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zu subhrd- s. bes. - Mi., nu., dard., ni., pä. sobhati leuchtet, 
subha- schön, glänzend, usw. (Tu S. 726b f., s.v. $UBH\ TuAdd 
12532). - lir.? Fragliches o. II647 (s.v. subhrd-); s. auch KEWA 
III 358, Schi, Wn 68, Kel, NR 195 Anm. 1. 

Außer-iir. hierher arm. sowrb, wenn idg. *Jcubh-rö- (und nicht iran. 
LW, o. II 647); weiteres ist unsicher, s. KEWA, a.a.O. (mit Lit.), 
GiovStud I 116f. 

Idg. *fs)fceu-bh vielleicht eine erweiterte Wurzel wie *(s)fceu-k 
u.a. (s.u. SOCy o. II 656). 

Über einiges hierher Gestellte (KEWA III484, Oberlies, ÄvSt 100 
und Anm. 116) s.u. SOBH. 

SOS austrocknen, dürr werden (RV, AV [susyau\ +); sosdya0 

ausdörren (AV +; Jamison, -aya- 145); ucchösuka- austrock¬ 
nend (Br); zu suska- s. bes. - Mi., nu., dard., ni., pä. sussati 

trocknet, aSkun sus- trocknen, nep. sosnu aufsaugen, usw. 
(Tu S. 727b, s.v. $USl; TuAdd 12552). - lir. *saus O aia. 
*sos > sos; vgl. pa§ai sus- 'to dry up* < *sus-, Tu 12559.1; 
KEWA III 363, Kel, Verbe 111 Anm. 4), iran. *haus/*yi-saus\ 

jav. haosätae0 soll vertrocknen, a-r]haosdmna- nicht ver¬ 
trocknend (Kel, Verbe 110, Liste 73, 87), khot. hus- trocken 
werden, mp. hösidan, np. xösidan austrocknen, oss. sysyn/ 

isusun austrocknen (*yi-sus°)> u.a. (Emm, SGS 153, Abaev 
III 21 lf., Bai, Dict 494af.). - Idg. *saus (s.u.), gr. auo) dörre, 
trockne aus, auoq, auoq dürr, trocken, ae. sear trocken, ver¬ 
welkt, lit. saüsas trocken, dürr, lett. säuss trocken, suset trok- 
ken werden, aksl. suchb trocken, sichngti verdorren, usw. 

Lit. in KEWA III 362f; Pet, Lar 11, GiovStudio 1208f., F. O. Linde- 
man, Glo 70 (1992) 181ff., 194, 195f. (gegen die Rekonstruktion 
*h2sus° bei A. Lubotsky, KZ 98 [1985] Lflf., System 80f., NewSound 
59), Kanilis II 161, 327. 

säunakas. sund-. - &CAND ([°]scandrd-)y s. CANDy candrd-. 
- scamnany s.u. $AM\ o. II 611. 

SCOT träufeln, triefen (RV [scötanti] +; Konj. vy-ava-scötat SB, 
s. Goto 310, mit Lit.), Perf. cuscota (TB +); ä-scutita- hin¬ 
geträufelt (SB); scotay0 Kaus. träufeln lassen (MS +); ghrta- 
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scüt- Ghee träufelnd (RV +); dazu siokd-, s.d. - Ni., vgl. Tu 
S. 734a (s.v. SCUT), TuAdd 12655. - Ohne gesicherte An¬ 
schlüsse (s. KEWA 111 380). 

Daneben SCYOT (JB °scyotay° Kaus., SBK ä-scyutita- [= SB 
ä-scu°t s.o.], u.a.) und CYOT'träufeln’ (Sü +). Wahrscheinlich sind 
SCOT SCYOT-* CYOT rein lautliche Vorgänge (s. Goto 310 Anm. 
745; anders AiGr I 208). 

SNATH*stoßen, niederstoßen, zu Boden strecken, durchbohren 
(RV [snathdy0; Aor. snathihi, snathat, snathistam, sisnäthat]\ 

s. Jamison, ~dya- 98f. und 99 Anm. 52, mit Lit.); snathita- 
gestoßen, durchbohrt (RV), sisnathe niederzustoßen (RV 
3,31,13), abhi-snathas getroffen zu werden (RV 10,138,5); 
snäthana- zu Boden streckend (RV 2,21,4), sndthitar- der zu 
Boden streckt (RV; s. Tichy, -tar- 152). - Iir., vgl. aav. jav. 
snaidis- n. Waffe, Schlagwaffe, jav. snaOäi zu schlagen, mp. 
<snyh> = /sneh/ Schwert, (sn’h) = /snäh/ Schlag, Stoß. 

Außer-iir.. Verbindungen sind nicht gesichert; s. die Lit. in KEWA 
III 381. - Iir. *cnath2 macht den Eindruck einer erweiterten Wurzel; 
*can (aia. *san) 'stechen1 in sisnä-, s.o. 11 642? 

snäptra- n. wohl: Mundwinkel (VS; TS snyaptras. AiGr, IG 
16,71 Anm. 224 [mit Lit.]). - Nicht klar. 

Wenn s° so oder ähnlich zu übersetzen ist, liegt Verbindung mit 
german. Wörtern wie nhd. Schnabel, schnappen nahe - aber nicht 
über eine idg. Ausgangsform (s. KEWA III 381), sondern als Ele¬ 
mentarverwandtschaft („Lautgebärdeu, Kluge-Seebold 645b; s. auch 
PfeiferKollWb 1551b, 1553a). 

snusti- f, Bezeichnung eines kleinen Maßes (Käjh); Halm, Strahl 
(JB, CalJB 260f.); m. Name eines Ängirasa (Br). - Nicht klar. 

Sehr konstruiert Kui, AcOr 12 (1934) 261; s. KEWA III 381. 

snyaptras, snaptra- smanc, s, S VA NC, - sniasä, s. sma- 

sänd-. 

smasänä- n. Leichenstätte, Friedhof (AV +; CalTodt 30f., MK 
II 397, MyliusRit 125). - Mi., ni., pkt. rnasäna-, susäna- n. 
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Verbrennungsstätte, usw. (Tu 12658 [mit Verweisen], TuAdd 
12658; Berger, Probl 18 Anm, 13). - Nicht zufriedenstellend 
erklärt. 

Fragwürdige Deutungsvorschläge (u.a. durch *sman- 'Stein’ 
dsman-, o. I 138] und SAYl [*&4] 'liegen* [o. 11 46, 614]) referiert 
KEWA III382 (s. auch Bai, Dict 37af.). - Von *smas° (*smafc° ~ lat. 
mäceries 'umfriedende Mauer’) geht V. Pisani, Paid 26 (1971) 376 aus. 

RV 10,105,1 smasa (vor rudhat) gehört wohl nicht hierher, son¬ 
dern gibt *smasaru- (~ smdsru-) wieder (s. die Lit. in KEWA, 
a.a.O.). 

smdsru- n. Bart (RV +); Spielvariante (°)smasäru- in RV 10, 
96,8 (hari-s0 'mit goldgelbem Bart’) und wohl auch in RV 
10,105,1, s. das Vorige (Lit. in KEWA III 382); smasrund- 

bärtig, bocksbärtig (Kä(h), smasruvant- bärtig (GopBr; °uv° 

Augenblicksbildung, AiGr II 2,880). - Mi., nu., ni., pä. massu- 
m. Bart, usw. (Tu[Add] 12659). - Idg. *smefc-ru- (*smök°), mit 
einzelsprachlichen lautlichen Veränderungen (s. ved. smds°< 

*smas°); vgl. arm. mawrow-k' (mör°) Bart, lit. smäkras, smakrd, 
lett. smak(a)rs Kinn, heth. zama(n)kur Bart, samankuruant- 

bärtig, u.a. 

Lit. in KEWA III 382, Karulis II 237; Oett 152 Anm. 40, B. Cop, 
Hethldg 17, Schm, Gramm 218, Eich bei Mh, LI 162, Rasmussen, 
Morphophon 74,264, CWPL 1 (1990/91) 102b, Schrijver, Refl 490f., 
A. Lubotsky, Spr 36 (1994) 99, MelchertAHP 94, N. Oettinger, Peder- 
senKoll 322. 

smasiy s.o. II 528, 633. 

$YÄ gefrieren, gerinnen, erstarren (Kä{h + [syayati]\ siyate ge¬ 
friert, gerinnt [TS +; Ins, Gs Cowgill 61, 62, o. II 643); sitä- 

kalt, kühl (RV [10,34,9] +), sitaka- (f. °ikä-) kühl (RV 10,16, 
14 = AV 18,3,60 VokSg sftike), sind- gefroren, n. Eis (YV); 
sya- f, Eis (Käjh=TS; s. Schi, Wn 47); fraglich sisira- (*i/-A"°?), 
s.o. II 641. - Mi., nu., dard., ni., pä. sita-y kati sdy kho. saru 

kalt, pj. sil kühl; pä. visiveti wärmt sich (den gefrorenen Kör¬ 
per); usw. (Tu S. 735a, s.v. SYAI\ TuAdd 12487,12613,12663; 
Berger, Probl 78f., J. Sakamoto-Goto, MIAaJS 15). - Iir., oss. 
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syjyn/sujun gefrieren, yaghnöbi si- frieren, gefrieren, u.a. 

(Bielmeier, Unters 212f., Abaev III 191, mit Lit.). 

Außer-iir. Anschlüsse sind nicht gesichert; vgl. die Lit. in KEWA 

III 383f., 799. - Einige zu s]y° gestellte i/°-Formen mögen zu SYÄ 
gehören, s.o. II 643. 

syämä- Adj. schwarz, dunkelfarbig (AV +). - ML, nu., dard., ni., 

pä. säma- schwarz, dunkel, usw. (Tu 12664, mit Verweisen; 

TuAdd 12664f.). - Iir., jav. säma- schwarz, m. N. pr, mp. säm 

N. pr.; vgl.jav. siiämaka- m. Bergname, med.-aramä. *syämaka- 

N. pr., skyth. Euupaxog N. pr., u.a. (Hinz, NÜ 229, Gignoux, 

NPS11/156, R. Bielmeier, CompLI 238 Anm. 9). - Idg. *kiehr 

mö- (~ *kiehi-uo- > syäva-, s.d.). 

Vgl. lit. semas aschgrau, blaugrau; ablautend *Jcihrmo- in jav. 

sima- (Epitheton eines Drachens, neben zairita- 'gelb', Y 9,30; Schi, 

Vorlesung), lat. cimex Wanze (u.a. [?], s. KEWA III 383, mit Lit. 

(vgl. auch Jacobsohn 102 Anm. 1]). 

Zum Farbwort wohl AV + syämaka- m. eine Hirse-Art (samt 

Fortsetzem, s. Tu[Add] 12667) und (?) AV 1,24,4 sämä- f., wenn 

Name einer Pflanze (AVP syämä-; s. die Lit. in KEWA, a.a.O., und 
Tu 12666). 

syävä- Adj. dunkelbraun, schwarzbraun, dunkel (RV +); syäva 

syävaka- m. N. pr. (RV); syavt- f. dunkelbraune Stute; Bezeich¬ 

nung der dunklen Nacht (RV); syävya- f. Plur. Dunkel, Dun¬ 

kelheit (RV 6,15,17; AiGr II 2,840). - Dard, ni, kho. sä dun¬ 

kel, pj. sävä grau, grün, u.a. (Tu 12672f, TuAdd 12672). - 

Iir, jav. siiäuua0 dunkel (in den Namen siiäuuarsan- [‘mit 

dunklen Hengsten1], siiäuuäspi- [Patronymikon zu *°äspa-r 

= RV + syäväsva- ('mit dunklen Rossen1), vgl. RVAnukr 

Patronymikon syäväsvi-]), khot. säva- Kupfer, kupferfarben, 

parth. syV, mp. siyä, np. sryäh, oss. sau schwarz; usw. (Biel¬ 

meier, Unters 209, Abaev III 43, Mh, AirN 1/75f, Bai, Dict 

398a). - Idg. *kieh\-uö- (~ syämä-); ablautend *Jcihrii6- in 

lit. syvas 'weiß, schimmelfarbig1, altruss. sivb, sloven. siv (f. 

siva) usw. 'grau1. 

S. die Lit. in KEWA III 384 (auch über weitere Versippung von 

*fcieh° [*tf/-eÄl0?]; vgl. die Folgenden); Lubotsky, System 95. 
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syetä- Adj. (fern, syeni-) hell, weiß, rötlich weiß (RV +). - Wohl 
Umbildung von svetä- nach Farbwörtern mit .^-Anlaut, s. 
syämä-, syävä- (und syend-, s.d.?). 

Dazu die Lit. in KEWA III 384; Lubotsky, System 79. 
Fraglich bleibt vereinzeltes syetä-?) 'Waise*; s.u. sayüo. II 615. 

syenä-m. Raubvogel, Falke (RV +; KEWA III799); upari-syena- 

höher als der Raubvogel(flug) [JB; o. I 221]. - Mi., ni., pä. 
sena- m. Falke, u.a. (Tu 12674). - Iir., jav. saena- m. ein gro¬ 
ßer Raubvogel, auch Name eines Mannes und einer Familie 
(Mh, AirN 1/73 f.), elam.-iran. *syaina- m. N. pr. (Hinz, NÜ 
229), mp. sen muiw, np. slmury ein Vogel der Fabelwelt, parth. 
synk m., mp. sen(ag) m. N. pr. (Mh, a.a.O., Gignoux, NPS 
11/158); jav. upairi-saena- m. Name eines Gebirges (~ ved. 
upari-s\ o. I 221), u.a. (KEWA III 385). 

Möglicherweise ein Farbwort (*kj-ei-no- [*kjehrinö-l\ ~ *ki[-]eh°, 
s. syämä-, syävä- [~ syetä-]\ Gamkrlv I 457); dafür könnte Käth, 
MS + syenä- als Epitheton (?) von väksas- 'Brust* sprechen, viel¬ 
leicht 'weiß* (s. die Überlegungen zu dem „obskuren“ s° bei Kiehnle 
Ulf. [~ mp. sen(ag)y np. sina 'Brust* u.a., s. KEWA III 385?]). - 
Eine ganz andere Grundform würde die Verbindung mit gr. ixxtvoc, 
arm. c'in 'Gabelweihe* erfordern, s. Schi, Spr 23 (1977) 32 (*tkieh2- 
ino-)y Bee, Origins47f., Clackson 143 f. (mit Lit.); vielleicht ist jedoch 
s° von diesen Wörtern zu trennen, s. Mh, AÖAW 119 (1982(83]) 
242f. und Anm. 10 (mit Lit.), LI 157 Anm. 256. 

SYAI, s. $YA. - SRANt s. sränay0. - Srät (srad), mit KAR, 

DHÄ: s.u. sraddhä-. 

SRATH1 locker werden, lose werden, nachgeben (RV [.srathnäs, 
asrathnan], RV + srathnite löst, lockert; TS 6,1,9,7 änu srn- 
thati wird locker, Kui, Nas 129, AiGr II 2,74, Ins, BEI 9 [1991] 
95, Pet, MiscLingGrL 97 Anm. 47), Perf. sasrathe hat gelöst 
(RV 9,70,2); ä-srthita- sich nicht lockernd (RV, o. II 636); 
Kaus. srathäy0 lockern, locker lassen, lose machen, auflösen 
(RV + [auch RV 8,99,6 für überliefertes snath°, Hoffm, Inj 
129 Anm. 45, Jamison, -dya- 98 Anm. 51,104 mit Anm. 63]), 
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Aor. sisrdthat (RV +); sratharyäti wird lose (RV, o. II 636), 
srathäy0 mürb machen (RV [srathäya, asrathäyas]; Pet, a.a.O.); 
dazu *srthird- > sitli°> o. II 636. - Mi., nu., dard., ni., pä. 
sathila- locker, usw. (Tu S. 735a, s.v. SRATHX\ Ins, a.a.O. 
93f). - lir.? Ein fraglicher Pasto-Anschluß bei Morg, Voc78. - 
Idg. *kreth2, vgl. *krthrrö- > *srthirdsithirä-, o. II 636; 
s.d. zu Lit. und Vergleichsgul. 

Aus den weiteren Anschlußvorschlägen (s. KEWA III 386) kann 
allenfalls *kroth2eje- Kaus. > ae. hreddan, nhd. retten in der Diskus- 
sion verbleiben (Kiuge-Seebold 597a). 

sraddha- f. Vertrauen, Hingabe, Spendefreudigkeit (RV +), 
sraddha- m. Vertrauender (RV 7,32,14; AiGr III 128, Schni, 
Di 217 Anm. 1270), a-sraddhä- nicht vertrauend (RV +); 
sraddhivä- glaubwürdig (RV 10,125,4 [~ AV 4,30,4 sraddheya-J; 

AiGr II 2,25,868); srdd dhä vertrauen (RV + [srdd... dhatta, 
srdd ... dddhat, srad-dadhänasrad-dhe, srdddhita- u.a.]; 
s.u.); sraddha- n. Totenkult (Sü +; MyliusRit 125). - Mi., 
ni., pä. saddahati glaubt, saddhä- f. Glaube, Hingabe, usw. 
(Tu 12677fr, 12691). - lir., aav. zrazdä- Adj. ergeben, gläu¬ 
big, vertrauend (Y 31,1 NomPJur °da)y aav. jav. zrazdäiti- f. 
Vertrauen, Glaube, jav. zras-ca dä£ f[und] daß [sie] glaubest 
9,26), ap.-aramä. *drazdä-t wenn 'ergeben, fromm’ (Hinz, 
NÜ 92f., mit Lit.; dagegen Szem, InL 4 [1978] 196 Anm. 35 = 

ScrMin 1735 Anm. 35); s.u. - Idg. *kred dheh{ (~ DHÄ\ vgl. 
auch RV srdd mit KAR, 8,75,2 srdd... krdhi 'gewähre, sichere 
zu!’, s. Renou, EVP 13 [1964] 157), vgl. lat. credere vertrauen, 
glauben, air. cretim glaube, u.a. 

Idg. *kred enthält offenbar *kerdd*krd- TIerz’ (*°re° durch eine 
phonotaktische Regel im -j-Stamm *ierd-s-, Schi, Spr 25 [1979] 
58bf), das in den iir. Sprachen durch */ard- ersetzt ist (s. hrd-)\ 
die iran. Formen (av. zrcz0, zras0) zeigen „Umformung des (noch 
bewußten?) archaischen 'Herz’-Worles* nach der iir. ^*-Form 
(KEWA III 387). Reiche Lit. (auch zu Abweichendem) in KEWA 
III 386f, 387 Anm. *, 799, A. Parpola, StudOr 45 (1976) 194f, 
M. Hara, I1J 19 (1977) 105ff, V. V. Ivanov, £t 1977, 147, A. L. Sihler, 
IF 84 (1979) 164f., M-Br, LautgEt 290 Anm. 12, Bee, Origins 171, 
Schrijver, Refl 134f., 380, Gamkrlv I 70lf. 
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srapäy°, s. SRA. 

SRAM1 müde werden, sich abmühen, sich anstrengen (RV 
[srämyanti] +)> Perf. sasramur, sasramänä- (RV); Aor. sramat, 
sramisma (RV), asramat (AV; Narten, Aor 259, HofTm, Inj 
240, GiovStudio 1343); sränta- ermüdet, abgearbeitet (RV +); 
sräma- m. Mühe, Ermüdung, Erschöpfung (RV +), a-sramana- 

unermüdlich (RV 10,94,11), sramana- n. Mühe, Anstrengung 
(SSrSü), sramana- m. Asket (SB 4-; jünger v.a. buddh. Mönch, 
Jaina-Asket; wohl letztlich die Quelle von nhd. Schamane, 
Lit. in KEWAIII387 f.), ä-sramistha- am wenigsten ermüdend 
(RV 4,4,12), sramayü- müde werdend (RV 1,72,2; AiGr II 
2,845, III 131). - Mi., nu., dard., ni., pä. sammati ist müde, 
samana- m. Asket, usw. (Tu S. 735b, s.v. SRAM; TuAdd 
11956, 12692). - Idg. *Jcremh2 'schlaff sein, schlaff werden’, 
vgl. gr. xpepapai hange, schwebe, xpripvoc m. Abhang, Ufer; 
Lit. in KEWA 111390, Pet, Spr 21 (1975) 41 und Anm. 15, J. E. 

Rasmussen, Colllnd I 122. 

Zu anderem s. die Lit. in KEWA III 390f., GiovStudio I 344f. - 
Die formale und semantische Nähe zu SAM1 bleibt zu beachten; 
mit dem jüngeren KLAM1 besteht kein ursächlicher Zusammen¬ 
hang, s.o. I 417. 

SRAMBH, nur mit Präverbien: vi-srambhay0 'ermutigen’ (ep.), 
visrabdha- 'vertrauend, ruhig, sicher’ (ep. +), u.a. - Zugehörig¬ 
keit zur ÄS ist fraglich: vi-srambhay0 in Lä(y ist offenbar zu 
streichen (Cal, ZDMG 52 [1898] 427 = KS 35); unsicher bleibt 
die Bedeutung von RV 6,55,6 nisrmbhä- ('sicher auftretend’, 
Grassm 735? S. auch GeRV II158 [stolzierend (?)“]; Renou, 
EVP 15 [1966] 150). - Mi,, ni., pä. vissambha- m., singh. amba 

Vertrauen, u.a. (Tu I1950f., TuAdd 12683a). - Nicht klar. 

Wenn mit °srmbhä- der rigved. Sprache zugehörig, wohl aia. 
*SRAMBH (Simplex 'sicher sein’?) < *kREmbH (erweiterte Wurzel?); 
vgl. die Lit. in KEWA III388. - Nach H. Berger, MSS 19 (1966) 73ff. 
baut die Wortsippe auf einem Hypersanskritismus auf (s. KEWA, 
a.a.O.). 
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Ä#L4Fsich anlehnen (RV + [srdyaie]; Akt. ‘anlehnen, auf etwas 
legen’ [AV +]; Goto 310fT.), Perf. sisräya, sisriye u.a. (RV +); 
Aor. dsret, äsrayan, sresäma (RV (AV asrait]; Narten, Aor 
259f. [s.u. II 670]); Fut. srayisy0 (Br +), Kaus. üc-chräpay0 ‘to 
raise up* (VS +; Ins, Gs Cowgill 59f.); sritd- an etwas haftend, 
sich auf etwas stützend, in etwas steckend (RV +); sräyd- 

in etwas steckend (RV 5,53,4), krcchre-srit- sich in Gefahr 
befindend (RV 6,75,9), sritf wohl ‘durch den Zugang’ (RV 
9,14,6; GeRV III20, Renou, EVP 8 [ 1961] 64). - ML, nu, dard, 
ni., pä. sita- von etwas abhängend, assaya- Fluchtplatz, usseti 

steigt auf, usw. (Tu S. 736b, s.v. SRI; Tu Add 1857a, 1858, 
1861,1864). - Iir., jav. ni-srinaomi ich überantworte, ni-srinaota 

ihr weiset zu, sraiiana- sich anlehnend, ni-srita- übergeben, 
ni-sräraiia du sollst überantworten, ap. niy-a-gärayam ich 
stellte wieder her (für *°tsräjaja°), u.a. (Kel, Verbe 31,105, 
144, Liste 66, Goto 313 und Anm. 750f.); chwaresm. bs’ry- 

ablehnen, zurückweisen, oss. asinfasince Treppe, pasto pl 

Treppe, Leiter, yazghulämi xad Leiter, u.a. (Abaev I 76, 

Morg, Shughni 101a, Emm[Sk] I 118f., Samadi 25). - Idg. 
*klei lehnen (s.u.), gr. xAivcn neige, lehne, beuge (s.u.), d-xAt- 
xoc unbewegt, lat. c/tnäre biegen, beugen, cliens Schützling 
(„der sich angelehnt hat“; Lit. bei Goto 313f.), air. di ‘house- 
post’, ahd. hlinen lehnen, lit. slieti, lett. sliet anlehnen, toch. A 
kafyme, B kälymiye Richtung, Himmelsgegend; u.a. 

S. die Lit. in KEWA III 389; Watk, Eriu 29 (1978) 155ff., D. A. 
Ringe, Jr., MSS 52 (1991) 152, Kamlis II 225 f. - Die ursprüngliche 
Präsensbildung war offenbar intransitiv *kiehe-toJ ~ Nasalpräs. *kl- 
ne-iJi (~ jav. °srinaoQ (nicht hierher RV 1,68,1 srindnt-y $. Renou, 
EVP 12 (1964) 88, J. Narten, KZ 100 (1987) 281, mit Lit.], vgl. Goto 
313 Anm. 751, mit Lit.; Umbildung in gr, xAivu [lesb. xACwcjI, s. Goto 
313 Anm. 752, Rasmussen, Morphophon 41 Anm. 25, 193). - Über 
nominale Ableitungen von *kte_i mit Bedeutungen wie 'Leiter, 
Treppe’ s. noch u. sreni-, SRES. 

SRA ^vollkommen machen, glänzen machen (RV [srinänti, 

srindnt- u.a.; srinändsrinitam nach Ausweis des Metrums 
*sri-n°> J. Narten, KZ 100 (1987) 279 Anm. 13] +; zur Bedeu- 
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tung s. Narten, a.a.O.270ff., 279ff., 295f. (mit Lit.), Pet, Misc- 
LingGrL 107 Anm. 99), Perf. sisriye (RV 5,44,13), asisrayur 

(RV); srita- vollkommen gemacht, glänzen gemacht (RV); zu 
sri- s. bes. - ML, bzw. Iir.: s.u. srf-. - Idg. *fcrejHy vgl. gr. 
Kpei<jv, xpc(ov Epitheton von Königen und Helden, cupu 
xpeio)v (eupi>°) ‘weithin Glanz habend" (od. ähnL); Narten, 
a.a.O. 290ff., Pet, a.a.O. 

Die Interpretation von $RA Yl/sri° als 'mischen" ist aufzugeben; 
es gehört somit nicht mit *kerh2 'mischen1 in ä-sir-, °sirta- usw. zu¬ 
sammen (gegen o. I 178 [s. Nachtr.]; ferne bleibt auch °säram (o. II 
412], gegen Wack, KZ 67 [1942] 174 = KS 390; s. KEWA III 311). 
Zu trennen selbstverständlich von *$AR 'kochen1 (srtä-, o. II 654) 
und &RÄ 'gar werden’; ältere Lit. in KEWA Iil 391 f. 

SRA V hören (RV [srnöti] +), Perf. susräva, susruve, susrüyäs 

u.a. (RV +); Aor. dsravam, äs rot (RV +), asrausam (Br +), 
dazu auch der Opferruf sräusat (RV +; Narten, Aor 260 und 
Anm. 816, J. H. Jasanoff, Gs Cowgill 100 Anm. 19), u.a. (vgl. 
Narten, a.a.O. 260f., Joachim 162f.), Fut. srosyäti (Br +); 
srutä- gehört, nennen gehört, berühmt (RV +), srutva wenn 
erhört wird (RV [6,50,5] +); Kaus. srävdy0 gehört machen, 
hören lassen (RV +; seltener RV sraväy°\ s. Jamison, -äya- 

175f,); srävana- n. Hören (YV +), su-sruna- gute Erhörung 
findend (RV 10,74,1), deva-srut- den Göttern hörbar (RV +), 
srut-karna- mit lauschenden Ohren (RV +; s. AiGr II 2,42), 
snith f. Erhörung, Hören (RV +), srutya- hörenswert, rühm¬ 
lich (RV +), srotar- m. Erhörer, srotär- der hören kann (RV +), 
srötu-räti- Gehör schenkend, su-srötu- gern erhörend (beide 
RV 1,122,6; s. Lubotsky, System 47), srötra- n. Ohr, Gehör 
(RV +), srömata- n. Erhörung, guter Ruf (RV [SB sau-sromat- 

eyä- u.a.]; s. AiGr II 2,753f,), slöka- m. Getön, Geräusch, 
Ruf, Preis (RV +), u.a.; s. bes. zu srävas-; vgl. ÜROS. - 
Mi., nu,, dard., ni., pä, sunati, sunoti hört, suta- gehört, usw. 
(Tu S. 737a, s.v. SRU; TuAdd 1460, 12598, 12716, 12748). - 
Iir., aav. surunuuant- hörend, jav. surunaoiti hört (für *s9ran° = 

ved. srn°> Hoffm-Narten 90 Anm. 14), aav. sruiie ich werde 
gehört, sraotü er soll hören, sräuuaiiaemä wir mögen hören 
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lassen (usw., Kel, Liste 66f.), jav. zauuanö.srüt- auf den Anruf 
hörend, srutgaosa- scharfohrig (~ ved. srut-karna-)y srüta- 

gehört, srütö.späda- m. N. pr. (~ jungved. sruta-senaae. 
Hlop-here N. pr., Mh, AirN 1/79), °sraoQra- n. Gehör, u.a.; ap. 
*futa(°) 'berühmt’ (Hinz, NÜ 77f.); mp. srüdan, np. surüdan 

singen, rezitieren, parth. sr'w- singen (Kaus., = ved. srävdy0), 

khot. ssuva Ruhm, mp. np. afsös Verhöhnung (ap. *ü£au$a- = 

ved. srötraNyb, ManP II 24b), Sughni xin/xud hören (Morg, 
Shughni 102b), u.a.m. (KEWA III 373, Nyb, a.a.O. 179b, Bai, 
Dict 412a). - Idg. *kteu (Präs. *kl-n-eu-ti, Aor. *kleu-t [s. Stru, 
NuA 25fL, 66f, 85f., KEWA III 373f., Oett 164 Anm. 64, 
168 und Anm. 83, 84, 170 Anm. 92, jeweils mit Lit.]), arm. 
Aor, low(a)-, Präs. Ise- hören (KJi, Altarm Verbum 157 ff., 269), 
gr. exAuov hörte, xAutoc berühmt, lat. cluere heißen, genannt 
werden, air. ro-cluinethcir hört (~ £r-nu°, Kli, a.a.O. 159), ahd. 
hliumunt m. Ruf, Gerücht, Leumund (~ srömata-), lett. sludi- 

nät verkünden, toch. AB käln- tönen (*klunu- < *kj-n-u-y K. T. 
Schmidt, RekRelCh 112); usw. 

Lit. in KEWA III 373, Lehmann 188af. - iir. *cRau '[Worte] hören’ 
ist von iir. *ghaus '[ein Getön] hören’ abzusetzen (o. I 519). 

Idg. *icleuy iir. *cRau mehrfach in dichtersprachlichen Kombi¬ 
nationen, s.o. II 36 zu snitya- naman- usw. (dazu E. D. Floyd, Word 
43 [1992] 405); o. II 327 zu sradhi... mrf° usw.; o. II 394 zuyajnäm 
srav usw. - Weitere Lit. in KEWA III 374; vgl. srävas-. 

Gegen Annahme eines SRA K2, angeblich Verfließen, zerbrechen’, 
s. die Lit. in KEWA III 374; Renou, EVP 12 (1964) 98. 

srdvana- 'lahm’, s. sroriä-. 

srävas- n. Ruhm, Preis, Lobpreisung, Ansehen (RV +); sravasyd0 

nach Ruhm streben, Ruhm suchen (RV), sravasyd- f. Ruhmes¬ 
begier (RV), sravasyü- nach Ruhm strebend (RV); sravasyd- 

Ruhm bringend, Preis erringend (RV); väsu-sravas- Güter 
als Ruhm habend (o. II 534), su-srävas- ruhmreich, auch N. 
pr. (RV +), sausravasä- n. hoher Ruhm (RV +). - Mi., nu. 
(und singh.?), pkt. sava- m. Ruhm, guter Ruf, u.a. (Tu 12689). - 
Iir., aav. srauuah- n. Ruhm, Ansehen (Y 30,10 [Kel-Pir II319, 



HumbElßkj, Gä II57], wohl auch 32,9.10; sonst 'Lobspruch, 
Spruch'), sräuuahiieiti strebt nach Bekanntsein (Y 32,6; für 
*srauu° ~ ved. sravasyä0 [s. Kel-Pir II 319, mit Lit.; Humb- 

ElfSkj, a.a.O. 80; doch vgl. Hoffm-Narten 54 und Anm. 66]), 
jav. srauuah- n. Verkündigung, haosrauuarjha- n. guter Ruf 
(~ ved. sau-s°\ s. Nowicki 198), ap. *°(avah- 'Ruhm' in Namen 
(V [ved. su-s°l *vau° [ved. vasu-s°\., u.a.; Hinz, NÜ 122,250, 
Mh, AirN I/49f., o. II 534), mp. <siwb> = /sraw/ Wort, Bot¬ 
schaft (Nyb, ManP II 179a, Gignoux, NPS 11/104, 159). - 
Idg. bleues- (Resultativum „Gehörtes“, zu *kley [SRA K], 
Nowicki 129), gr. kA£o<; n. Ruf, Ruhm (phok. x2ij=o<;, myken. 
<°ke-re-we°) = /°kleyeh0/, Ventris-Chadwick 545b, 546b), air. 
clü Ruhm, aksl. slovo (GenSg sloves-e) „Aoyoc, pfipa“, „illyr.“ 
°cleves (o. II534), toch. A ktyu, B kälywe Ruf (D. A. Ringe, Jr., 
MSS 52 [1991] 147, 153). 

Ältere Lit. in KEWA III 389. - Idg. *fclepes- in übereinstimmen¬ 
den dichtersprachlichen Wendungen, s. die Lit. in KEWA III 389f., 
LambAdj 133, 142 Anm. 14,172,223, G.-J. Pinault, TIES 6 (1993) 
171, Gamkrlv I 732 f.; vgl. bes. s° mit äksitadksiti- (o. I 431; E. D. 
Floyd, Glo 58 [1980] 133ff., E. Risch, KZ100 [1987] 3ff, M. Lejeune, 
RPh 61 (1987] 181 ff, M. C. Naafs-Wiistra, JIES 15 [1987] 277, T. A. 
Edwards, CQ 30 [1988] 25ff. [mit Lit.], NagyGrMy 124ff, NagyPind 
244 f. Anm. 126, Bader, Anagrammes 26ff, s. ferner IC 34, A 258), mit 
uru° (o. I 227), mit dtrghd- (o. I 729), mit dura- (o. I 739), mit DHÄ 
(o. I 227), mit ndr- bzw. nrnäm (o. II 20; NagyPind 202), mit BHAR 
(KEWA III 390, o. II249). S. noch Schm, Krat 36 (1991) 134, Lamb¬ 
Adj 173 zu ved. tuvi-sravas- 'sehr berühmt’ und kypr. EafoxAcfn«; 
N. pr.; RV 5,41,16 prd-sravas- 'weit berühmt* ~ gr. npoxAcTv; N. pr.; 
ved. mahi srdvas ~ hom. pfcya xÄ£o<; (Schm, Di 79 f.); etwas abwei¬ 
chend pitr-sravana- neben hom. 7iaipo<;... xAeog u.a., o. II 129. S. 
ferner s.v. jii1. - Nicht hierher wohl RV 1,122,10 gürtd-sravas-, s.o. 
II 623. 

Gegen ein nicht zu rechtfertigendes srdvas-1 ('Strom*) vgl. die 
Lit. in KEWA III 390. 

SRA gar werden (RV [8,99,3 srayant- gar werdend (= sich erhit¬ 
zend)], MS [sräyati wird gar] +; J. Narten, KZ 100 [1987] 272f. 
Anm. 3), srätä- gar, gar gekocht (RV [10,179,1-3] +), srapdy0 

gar machen, kochen, rösten, zubereiten (AV +; Jamison, -äya- 

145), su-sräpa-tara- leichter gar zu kochen (SB), sräpana- n. 
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Kochen (YV +), sräpin- kochend (Sü; AiGr II 2,342). - Nu., 
dard., ni., kati se- *to boiP, kala§a wTsou *it is boiling’, u.a. (s. 
Tu S. 736a, s.v. SRÄ\ TuAdd 12681). - Vgl. srtdK 

Offenbar neben *SAR (srta-, o. II 654, mit Lit.) als erweiterte 
Wurzel SR-Ä (idg. *keR : ;*Ä-e//?); Narten, a.a.O. 273 Anm. [31, 
295. Mit *fcerh2 ‘mischen’ nicht zu verbinden (s.o. II 666; Narten, 
a.a.O. 295). - Gegen *SLÄ = SRÄ vgl. Hoflm in KEWA III 392. 

sränay0 (nur mit W-) verschenken, schenken, verteilen (Gobh +; 
vi-sränita- verschenkt, ausgeteilt [GfSQ +]; visränana- n. das 
Verschenken [ep. +]). - Unklar. 

Vielleicht von einem *vi-sräna- „dessen *s° weg ist“ - in einer 
Slang-Bedeutung, deren Motivation uns entgeht. - Schwerlich zu 
paSto sandal ‘geben’, khot. ssanirä ‘they give (?)’ (Bai, Dict 406b; s. 
KEWA III 390 [mit LitJ, Emm, SGS 129). 

SRI, °srit-, sriti, s. SRA Y. - SRI, srltä-, s. SRA Y1. 

sri- f. Schönheit, Glanz, Pracht, Herrlichkeit (RV +; zur Bedeu¬ 
tung s. die Lit. bei J. Narten, KZ 100 [1987] 274 fF.); sreyäms- 
schöner, glänzender, herrlicher (RV +), srestha- schönst, 
glänzendst (RV -f-); a-srirä- unschön, häßlich (RV), a-slilä- 

dss. (AV +; kein Simplex *srira-y spät srila-, vgl. dazu Wack, 
KZ 61 [1934] 197 = KS 358); sremdn- m. Schönheit, Vorrang, 
Auszeichnung (MS +). - Mi., ni., pä. siri- f. Gedeihen, Reich¬ 
tum, settha- best, nep. seth vornehm, u.a. (Tu 12708, 12721, 
12725f.). - Iir., jav. Vf- f. Schönheit (wenn InstrSg sraiia 

für *sriia = ved. sriyä, Kel, NR 378; anders Schi, Wn 47), 
sraiiah- schöner (*crajHiasved. srey0, Hoffm-Narten 43), 
aav. jav. sraesta- schönst (mit vahista-, o. II 534), srira- schön, 
jav. sraiian- Schönheit (~ ved. sremdnAiGr II 2,178,767), ap. 
*gi°, *gaista-, *gira(°)- (W. Hinz, Gs de Menasce 126, NÜ 75, 
76f.), khot. ssära- gut, sogd. syr- gut (< *crirci- [wie wyr- < 

*uira-, o. II 569], S-W briefl. [gegen KEWA III393]), paSto fy 

gut (Skj, CompLI 401), orm. sir gut, u.a. (s. Bai, Dict 400bf., 
S-W, CompLI 171, ferner Nyb, ManP II 175b). - Idg. *kriH-, s. 
$RA Y1 (o. II 666, mit Lit.). 
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Die Auffassung von SRAY^sri als 'mischen’ ist aufzugeben; die 
ved. Kompp. mit °sn- (°sri-) enthalten ofTenbar s° 'Schönheit, Glanz 
(habend, verleihend)’, allenfalls 'verschönend, verschönt, vollkom¬ 
men machend’ (AiGr II 2,39, Narten, a.a.O. 282 Anm. 19 [mit Lit.]): 
RV 2,10,5 mdrya-sri- 'von der Schönheit eines Jünglings’, RV 1,4,7 
yajna-sri- 'dem Opfer Schönheit verleihend’, RV (+) ghrta-sri- 'durch 
Ghee Schönheit habend’, usw. Die Auffassung von nachved. gh° 
(VS) als 'mit Ghee mischend’ läßt Fälle wie VS + ksira-sn-, VS saktu- 
srf- auf „*Schmuck von Milch/Griitze zeigend“ (s, schon AiGr II 2,8) 
zurückführen und erweist kein °sn- „^gemischt“. - Weitere Lit. in 
KEWA III 393, 799. 

SRlV, s. SRlV. - SRU, s. SRA V. - SRUS, s. SROS. 

sreni- f. Reihe, Linie, Zug, Schar, Gruppe (RV +); sreni-dant- 

mit reihenweisen Zähnen (RV 10,20,3), sreni-säs in einer 
Reihe (RV 1,163,10; 3,8,9). - Mi., dard., ni., pä. seni- f. Ab¬ 
teilung, Gilde, u.a. (Tu 12718f.). - Zu SRA Y. 

Zusammenhang von idg. *&lej mit Wörtern für '(Zahn-)Reihe’ 
und 'Leiter, Treppe’ in indoar. Fortsetzem wie *srayarih 'Leiter* 
(~ ved. sreni- dreisilbig, Lit. in KEWA III 394), *sriti-t •s'riträ 
*sretn- 'Leiter* (Tu 12685, 12703 f, 12720, s. auch Tu[Addl 12709, 
Tu 12724 b &RES], R. L. Turner, BSOAS 42 [1979] 547), ferner 
in oss. asm, pa§to sdl 'Treppe* u.a. (o. II 665), gr. xATpaf; f. Treppe, 
Leiter, ahd. (h)leiiar, nhd. Leiter, lit. (alt) slites f. Plur. Leiter. 

Ältere Lit. (z.T. zu Verfehltem) in KEWA III 394f. 

sremän- sreyärhs-, s. sri-. 

$RES haften, hängen bleiben, sich anhängen (RV 1,162,11 mä 

a srisat "es hafte nicht* [Hoffm, Inj 59]; RV 4,43,1 sresäma 

eher zu SRAY, o. II 665 [Narten, Aor 259 und Anm. 814]); 
abhi-sris- etwa 'Verband’ (RV 8,1,12), dosani-sris- sich in den 
Arm hängend (AV; o. 1749), hrdaya-srts- am Herzen hängend 
(AV), ä-sresa- m. Name eines Plagegeistes (AV, vielleicht 
'Umschlinger’; s. AiGr II 2,247), sam-sresine wohl fim Ring- 
kämpf (AV; AiGr II 2,350), a-sresmän- ohne Haftung (AV; 
AiGr II 2,754, Wennerberg I 210). - Jünger und lebenskräfti¬ 
ger $LES : MS + slisyati haftet an, klebt, hängt sich an, TS -I- 
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Perf. sislesa, Kä(h + slista- haftend, Kaus. TS + slesay°\ Käth 
sam-slis- zusammenhängend, verschlungen (AiGr l2 Nachtr 
94), Br sam-slesin- anhaftend, Käth + slesman- n. Band, kleb¬ 
riger Stoff, Leim, SB slesmanä- klebrig, schleimig; u.a. - Mi., 
nu., dard., ni., pä. silittha- anhaftend, klebend, siiesuma- n. 
Schleim, usw. (Tu S. 736b (s.v. SRIS'; s.u.], 738b [SL1S1]; 

TuAdd 12727). - lir., jav. hqm.srisäiti er hefte zusammen, 
khot. ssista- haftend, festgehalten, mp. sristan, np. siristan mi¬ 
schen, parth. srysysn Mischung, oss. sasm/sans Leim, usw. 
(Emm, SGS 130 [mit Lit.J, Abaev 111 38, Bai, Dict 410a, 
Emm[Sk] I 119, s. auch Samadi 28). 

Iir. *cRai-s ‘anhaften* ist mit iir. *cRai (idg. *klej) ‘lehnen* zu 
verbinden; vgl. Fortsetzer von indoar. *sres-trl- 'Reihe, Leiter*, 
*sridhi- (*sriz-dhi-) 'Leiter u.a.*, *slis-ana*sles-lri- ‘Leiter* (gegen¬ 
über indoar. *sri-ti-t *sri-trä*sre-tri- ‘Leiter*, ahd. [h]/eitar ‘Leiter* 
usw. - *Rlejt o. 11 665, 670) bei Tu(Add) 12709, Tu 12724, 12738, 
12743. Annahme von SRES2 [SLES2] 'to enter’ ist unnötig (gegen 
Tu S. 736b, 738b); abzulehnen Herleitung aus idg. *(s)lei(s) in ahd. 
slim ‘Schleim’, Um ‘Leim’ (trotz slesman- u.a.), s. die Lit. in K.EWA 
III 397, 799. 

srestha-, s. srf 

sronä- Adj. lahm (RV), slonä- dss. (AV +), sfönya- n. Lahmheit 
(Br); sravana- lahm, hinkend (SrSü), slavana- dss. (Br). - 
Wohl zu srönials „*[lahm-)backig“ (~ karnä- [defekt-Johrig, 
jav. kardna- taub ~ kärna-, jav. kar?na- Ohr [o. I 314f.], nord¬ 
deutsch beinig = flinkbeinig, österr. goschert (flink-Jmundig, 
[groß-]mäulig, frech ~ Gosche Mund, Maul); F. Sommer, Fs 
Debrunner 429. 

Zu anderem s. die Lit. in KEWA III 395 (auch zu vereinzeltem 
°ava° in Br, Sü - das hyperkorrekt für RV + °o° sein dürfte). - Hier¬ 
her der Naksatra-Name AV + sravana- m., Kä{h + sronä- f., Scherer, 
Gestirnnamen 158? 

sröni- f. (meist Dual) Hüfte, Hinterbacke, Lende (RV [10,163,4 
°ibhyäm] +; s. AiGr III 135, 137), prthü-sroni- breithüftig (SB; 
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o. II 162). - Mi., nu., dard., singh., pä. sonl- f. Hinterbacke, 
usw. (Tu 2257,12729). - Iir.Jav. sraoni- f. Hinterbacke, Hüfte, 
pdrdQu.sraoni- breithüftig, khot. ssüni- Hüfte, buddh.-sogd. 
swn Hüften, pa§to sna Hüftbein, np. surün Hinterbacke, 
Sughni xün Hüfte, usw. (Gersh, Gramm 56, KEWA III 395, 
483, MorgShughni 102b, Bai, Dict 410b). - Idg. *klouru\ lat. 
clünis Hinterbacke, Keule, Steiß, kymr. clun Hüfte, lit. slaunis 
Hüfte, Oberschenkel, lett. slauns Schenkelstück, u.a. 

Lit. in KEWA III 395; Kandis II 232. - Zur Akzentstelle im Ved. 
und Balt. s. AiGr III 139 (^Akzentausgleichung ... in verschiedener 
Richtung“), Lubotsky, System 38 (lit. °is wmay be secondary“). 

Hierher wohl srond-, s.d. 

srotar-, srotar-, (°)srötu-, srdtra-, srömatas. $RA V. 

SROS gehorchen, willfährig sein (RV + srosantu sie sollen ge¬ 
horchen, RV srosamäna- gehorsam, erhörend, srösan sie 
gehorchen); srusti- f. Gehorsam, Willfährigkeit (RV), srusti- 

rndnt-, srustivdn- willfährig (RV), srausti- f. (nur RV 8,48,2 
°tiva = ‘wie eine folgsame [Stute]*? S. die Lit. in KEWA III 
394; Renou, EVP 9 [1961] 122 [~ RV srusti-gu- m. N. pr.; 
Lit. in KEWA, a.a.O.]). - Iir., aav. saraosärte wohl ‘I will be 
obedient* (Y 50,4, HumbElfSkj, Gä II 216; anders Kel-Pir 
II 319, III 243), aav. jav. ssraosa- m. Gehorsam (Kel-Pir II 
319), a-srusti~ f. Ungehorsam, chwaresm. swy- ‘disciplinary 
action* (*srausyäHumb, CompLI 195; s. ferner Hinz, NÜ 
227, Gignoux, NPS 11/160). - Idg. *kleus (s.u.), vgl. an. hlust, 

ae. hlyst Gehör, u.a. (Lit. in KEWA, a.a.O.; Darms 413f.). 

Idg. *kleus zu *kleu (SRA V), s. J. H. Jasanoff, Gs Cowgill 104f. 
und Anm. 28. Die ved. iroj-Formen sind wohl alle vorweg auf *&leys 

zu beziehen, obwohl die Auffassung vereinzelter Fälle als -j-Aorist- 
formen zu $RAV möglich bleibt; s. Narten, Aor 43,261, Joachim 
162, Kel, Verbe 369 Anm. 26,27, Goto 317, Jasanoff, a.a.O. 98ff., 
103 ff. 

srausat, s. SRA V, o. II 666. 
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slaksnä- Adj. schlüpfrig, glatt, weich (AV +), slaksnaka- dss. 
(AV fern. °nikä-)\ schlüpfrig machen, einschmieren 
(SB), slaksnana- n. das Glattmachen (Sü). - Mi., ni., pä. 
sanha- glatt, zart, usw. (Tu 12732 [mit Verweis]; TuAdd 
12732). - Iir., vgl. Entsprechungen von indoar. *slaksnä- wie 
paräöi Ihanö schlüpfrig, np. lasn glatt, oss. Icegz/ligz glatt, 
u.a, (KEWA III 396, Abaev II 26, Bielmeier, Unters 186, mit 
Lit.).- Idg. *slegh2snö- (s.u.), vgl. gr. Aayapö<; schlaff, schmäch¬ 
tig, A.aYai(*)/Aayao(o)ai freilassen, an. slakr schlaff, lat. laxus 

schlaff, weich, u.a. 

S. die Lit. in KEWA UI 396 (wo auch zu anderem), Frisk II 68, 
M. Nyman, IF 90 (1985) 56; abweichend A. Lubotsky, MSS 40 (1981) 
133, Schrijver, Refi 165. - In einer Grundform *°g/i2sn-ö-(gr. Xaya°) 
Schwund von -//- (> *slaksnd-) nach der Regel „vortonig *°CIICC 

> *°CCC“ (Angaben in Mh, LI 138 Anm. 171; Pet, mündl.). 

slavanas. srortä-. - [*$LÄy s.u. SRÄy o. II 669]. 

SLÄGH hochgestimmt sein, zuversichtlich sein (Br + [slägheta, 

släghamäna-], Goto 317); släghä- f, Ausgelassenheit, Prahle¬ 
rei, Rühmen (Br, Pan, u.a.; AiGr II 2,246, Goto, a.a.O.). - 
Mi., ni., pä. siläghati rühmt, u.a. (Tu S. 738a, s.v. SLÄGH; 
TuAdd 11961, 12734). - Iir.? Vermutung von *sräg in paSto 
säyal 'gern haben, vorziehen, mögen’ bei Morg, Voc 77 (s. 
auch Bai, Dict 408a). 

Am ehesten auf einem Nomen (vgl. -ä-y -gh~) aufbauend, s. Goto, 
a.a.O.; Konstruktion eines ^I-ogOh-o- (zu einer der denkbaren 
*#e/-Wurzeln; vgl. Bai, a.a.O.) hat keinen Erkenntniswert (s. ferner 
KEWA III 396). 

SLIS, s. SRES. - slild- (a°), s. srf-, - SLES, s. SRES. - slöka-, 

s. SRA V. - slond-, s. sronä-. 

svakiskin- Benennung einer Gruppe von Dämonen (AV 8,6,6; 
WhiLanm 494). - Unklar. 

Wohl sva° = svän- 'Hund* enthaltend; °kiskm- zu kisku- ('Stiel’ ~ 
'Vorderarm’, o. I 355)? Vgl. AiGr II 2,330, mit Lit. 
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svaghnin- m. siegreicher Spieler, Gewinner im Spiel (RV, AV[P] 
+). - Ableitung von *sva-ghn-a-y zu svan-f HAN. 

*svaghna- „^Tötung (Töter) des 'Hundes’ [des Verlierer-Wurfes, 
kalto. I 322, mit Lit.]“ ist wohl jene Gottheit, die für das Gewinn¬ 
ergebnis Ar/a- [o. I 389f.) zuständig ist“ (Falk, Brudersch 101). Zu 
außer-indoar. Parallelen (~ lat. canis ‘schlechtester Wurf, auch 
gr. kOcjv dss. [Pollux]) s. die Lit. in KE WA III 403, Gamkrlv I 506 
Anm. 64 (vgl. Ziegler, Ogam 156). - Ganz anders Bur, Krat 17 (1972 
[74]) 157. 

SVANCsich niederbeugen (RV [nur mit udz.B. uc-chvancasva 

'bäume dich auf 10,142,6, 'wölbe dich empor* 10,18,11, u.a.]; 
svancayas 'du ließest niederbeugen* [RV 10,138,2]; sasvacai 

'ich will mich beugen* [RV 3,33,10]; in TA iic-chmanc0 [als 
Variante der RV-Stellen], vgl. die Lit. bei Goto 318). Dazu 
vielleicht SB ucchvankä- (AV + ucchl°) m. Fußwölbung 
(doch s.o. I 212). - Wohl idg. *kuenk, vgl. heth. kunk- auf¬ 
richten (Eich bei Oett 180 und Anm. 22, Goto, a.a.O. und 
Anm. 765). 

Zu anderem s. KEWA III 398f., 799. - Über sehr Fragliches im 
Iran. vgl. Samadi 199. 

svän- m. Hund (RV [NomSg ivä, AkkSg svänam, GenSg, AkkPl 
sünas, u.a.; AiGr III 278fJ +), svän- f. (RV 9,101,1; s. AiGr 
II 2,376f., GeRV III 105, ad led), sunt- f. (AV +; s.u.) Hün¬ 
din. - Mi., nu., dard., ni., pä. suväna-, suna- u.a. 'Hund*, 
usw. (Tu 12750 [mit Verweisen]). - Iir., jav. span- m. (späy 

spändm, sunö u.a.) Hund (ohne Zusammenhang mit nachrig- 
ved. sunt- jav, sünis, E. Tichy, KZ 98 [1985] 150IF.), khot. sve 

(NomAkkPl svänä) Hund (Emm, SGS 336f., Bai, Dict 405b 
[s.u.]), vgl. jav. spaka- hundearlig (med. *spaka- [Hinz, NÜ 
225], ferner Fortsetzer von *spaka-/*spakä- in pa§to spay 

'Hund*, spdy 'Hündin* u. a. [KEWA III402, Skj, CompLl 399]), 
SW-iran. *saka- (mp. np. sag 'Hund*), usw. (s. Bai, a.a.O.). - 
Idg. *kuon- (s, u.), arm. sown, gr. xoov, air. cw, lit. suö, Iett. sunst 

toch. AB ku, Obliquus A kom, B kwem Hund (D. A. Ringe, Jr., 
MSS 52 [1991] 143 und Anm. 15, Pet, Fs Rix 394 Anm. 94), 
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heth. kuuan-lkun- 'dog-man’ (s. H. C. Melcherl, MSS 50 [1989] 
97ff., AHP 94), vgl. an. hun-d-r 'Hund*; usw. 

S. die Lit. in KEWA III 402 f., Lehmann 195af., Karulis II 325. - 
Das idg. Wort war Epicoenum (~ RV svän- m. und f., s.o.), AiGr 
II 2,377. Das ablautende Paradigma vereinigt *Jcuon- (~ *fcuuon-y 

ved, suvdn-, gr. xOcov, Mh, LI 166f.; im Khot. *suuän— *ssän 

Emm briefl.) mit *kun-V- (— GenSg ved. sun-as [s.u.J, gr. xuv-o<;, air. 
con, lit. sun-s [alt sun-es], lett. [alt] sun-s) und *kun-C- (~ DalAbIPl 
AV svä-bhyas, Mh, LI 163); s. F. 0. Lindeman, NTS 26 (1972) 229fr., 
J. E. Rasmussen, Colllnd I 109, vgl. ferner VWind, JF 80 (1975) 64f., 
L. Joseph, Fs Hamp llOfT., Ziegler, Ogam 110 (abwegig C. Peeters, 
IF 78 [1973] 75fT.). Ein Problem bleibt die Betonung von ved. siinas 
usw.; s. dazu AiGr 1289,11126f. (mit Lit.), Kur, AkzAbl 27f., 95f., 217 
Anm. 14. 

Zum „Etymon44 von idg. *kuon- s. die Lit. in WH I 153, AiGr II 
2,896, Lehmann 195b; J. Knobloch, Fs Scherer 39f., E. P. Hamp, 
IF 85 (1980[81J) 35f. (dagegen Mh, LI 118). 

Ved. svän- usw. in iir./idg. dichtersprachlichen Kombinationen, 
vgl. rji-svan- ~ gr. xuveg ccpyoi (o. I 251), RV 10,14,10.11 svänau 

caturaksdu jav. spänam ... caOruxasmam (Lit. in KEWA 111 403), 
AV + svd-pad- m. wildes Tier — jav. (wenn so herzustellen) spö.pad- 

m. N. pr. (s. Mh, AirN 1/78). - Vgl. ferner °svd- = svän- in Kompp. 
wie MS yama-sväu 'die beiden Hunde des Yama\ bzw. *suva- = 
s(u)vdn- in der Ableitung Up + sauva- (AiGr II 1,117, II 2,121, 125). 
S.o. II 64 über sva-paca-, II 376 über sva-fucita-y II 654 über sünah- 
sepa-; fraglich *sun-am 'den Hund* in GfSü sunamkuri- m. Bezeich¬ 
nung eines Feldgeistes (AiGr II 2,295). - Vgl. bes. u. svaghnin-,svä- 

vidh-, 

svdbhra- n. Grube, Kluft, Erdspalte (RV [2,27,5] +). - Mi., singh., 
pä. sobbha- Loch, Pfuhl, ku-ssubbha- (und °sso°) n. kleiner 
Teich, u.a. (s. Berger, Probl 61f., Tu 12752). - Nicht klar. 

Die vorgeschlagenen iran. Anschlüsse (Angaben und Lit. in 
KEWA III 399 [wo auch zu anderem], 799) bleiben fern (so - gegen 
Bai, Dict 11b - mp. sürag u.a., s.o, II 650) oder sind nicht sicher 
genug (~ mp. np. sitftan 'durchbohren*). Erwägung außer-iir. Ver¬ 
gleichsguts bei Lubotsky, System 92. 

sväyati, s. $A V1. 

sväsura- m. Schwiegervater (RV +); svasru- f. Schwiegermutter 
(RV +); sväsura- (Pat, „*Sohn des Schwiegervaters44, voraus- 
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gesetzt durch Pat sväsuri- 'Enkel des Schwiegervaters’; s. die 
Lit. in KEWA III 400f., doch vgl. Darms 12,446 Anm. 14; 
s.u.). - Mi., nu., dard., ni., pä. sasura- m. Schwiegervater, 
sassu- f. Schwiegermutter, pkt. säsura- n. [Haus] des Schwie¬ 

gervaters, usw. (Tu 12753, mit Verweisen; TuAdd 12743 ff., 
12767). - Iir., jav. xyasura- m., np. xusur, pa$to sxar (waziri 
xwsar) Schwiegervater; buddh. sogd. ymhy np. xusrü, pa$to 
xwäse u.a. Schwiegermutter (Lit. in KEWA III 400; Skj, 
CompLI 402). - Idg. *suekuro- m., *suefcruH- f. (s.u.), viel¬ 
leicht auch *syelcurö- *zum *sue° gehörig’ (Pat svä°, german. 
*suegura- 'Schwager’ > nhd. Schwager; doch s. Szem, Var 77, 
66, Darms 10 ff.), vgl. gr. exupot; m. Schwiegervater (s. AiGr III 
88), lat. socer (alt socerus) m., ahd. swehur m., lit. sesuras m. 
dss. (u.a.), bzw. lat. socrus f., ahd. swigar f., aksl. svekry f. 
Schwiegermutter, u.a. 

Lit. in KEWA III 400f.; A. IsaCenko, Slavia 22 (1953) 63ff. = 
OpSel 80f., Szem, a.a.O. 63ff, Gamkrlv I 662ff. - Zum idg. Verhält¬ 
nis *°kur-o- ~ *°kruH- (< *°k\uf-H-T} s. (neben Älterem, KEWA III 
400) Szem, a.a.O. 64 ff, Pet, Lar 184 Anm. 138, Mh, LI 162, A. Lu- 
botsky, Spr 36 (1994) 99. - Weiteres (v.a. zum „Etymon44) bei U. Linke, 
JIES 13 (1985) 357ff, N. Oettinger, IF 91 (1986) 125, F. Bader, Gs 
Schwanz 77, A. Pärvulescu, 1F 94 (1989) 79ff; s. ferner die Lit. bei 
WH II 551, Lehmann 332b, Kluge-Seebold 657b, 661b. 

sväs morgen (RV +), sväh-svah von Tag zu Tag, jeden morgigen 
Tag (RV +), svah-svä- n. das Verschieben auf morgen (SB; 
AiGr II l2 Nachtr 10, R. Bielmeier, MSS 53 [1992(94)] 39 
Anm. 54), sväs-tani- f. Morgen, folgender Tag (MS). - Mi., 
(nu.-)-dard., ni., pä. sve7 suve morgen, suve-suve, as. (töprä) 
suve-suve von Tag zu Tag; usw. (Tu 12760, mit Verweisen; 
TuAdd 7799j, 8679a). - Iir., vgl. khot. svi morgen (*suvah, 
Bai, Dict 438b), oss. scew- Morgen (in scew-dar Morgendäm¬ 
merung, u.a.; Abaev III 93, mit Lit.)Jav. *°spa(h)~ 'morgen’ 
(wenn mit Bielmeier, a.a.O. 39 herzustellen), sür-dm früh¬ 
morgens, a-süir-i im Morgendunkel (s. Humb, Ga I 18 
Anm. 9), u.a. (KEWA III 402 [mit Lit.]; Bielmeier, a.a.O. 39 
Anm. 53). 
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Etwa *ky-es ~ *fcu-r° (jav. [°]5wr-), zu *(s)£eu 'leuchten, hell sein’, 
s. so-naSO-C, S0-Z)//, SO-BH, o. II 656? Vgl. die Lit. in KEWA, 
a.a.O. 

$VAS schnauben, schnaufen, zischen (RV [svasdnt-, einmal 
susdnt-], AV + [iwfaa'1]; RV svasiti, ä suse, AV svasihi, Br + 
afrau? [s.u.]; S. W. Jamison, KZ 96 [1982/83] 7, Goto 318); 
abhi-svasas vor dem Anschnauben (RV 10,92,8); Int. säsvasat- 

(RV), Kaus. sväsay0 schnauben machen, dröhnen machen 
(RV +; Jamison, -dya- 119); upa-svasä- dröhnend (AV), sva- 

sätha- m. Schnauben (RV +)> svasana- schnaufend (RV +), 
svdsivän schnaubend (RV 1,140,10; s. AiGr II 2,910), sväsin- 

keuchend, zischend (Sü +); s. bes. susna-y sdsma- Mi., 
nu., dard., ni., pä. sasati ‘breathes’, usw. (Tu S. 727b, s.v. 
SUS\ 739b, s.v. SVASX\ TuAdd 1471a, 1866, 1868, 7111, 
11966f., 12769). - Iir., vgl. jav. susi f. Dual die beiden Lungen, 
khot. suva Lungen, mp. np. sus Lunge, oss. süs/sos Lunge, 

u.a. (s. Bai, Dict 428af., KEWAIII 361, 401; vgl. andererseits 
Abaev III 173f.). - Idg. 'fcues, an. hvcesa zischen, schnauben, 
u.a. 

Lit. und weiteres (unsicheres) Vergleichsmaterial in KEWA III401. 
SVAS/sus wohl Anit-Wurzel (RV svasi° usw. nach AN1 'atmen' 

[o. I 72J, s. KEWA III 401? Vgl. auch Br °svasita- 'gehaucht' statt 
*susta- zur Homonymie-Vermeidung gegenüber *susta- 'getrocknet', 
AiGr II 2,566, o. II 649). 

SVÄ, s. SA V'. 

sväträ- (RV, YV): ved. Subst./Adj., das wohl durch 'Ausdehnung, 
Kraft* (RV 1,31,4; 8,63,5), 'anschwellend, gedeihlich’ (RV 
10,46,7; 10,88,4 [mit KAR 'gedeihlich machen’]) zu übersetzen 
ist; dazu svätra-bhäj- etwa ‘Kraft besitzend’ (RV 8,4,9); ivä- 
trya- ‘anschwellend’ (von Soma, RV 10,49,10), ‘stärkend’ (von 
der Lobrede, RV 10,160,2; unklar RV 10,106,2). - Wenn so 
zu interpretieren, dann offenbar zu SVÄ/SA V1 (~ svämd-1). 

Zum Exegetischen s. die Lit. in KEWA III 403 f., Renou, EVF 12 
(1964) 77,14 (1965) 91; SVÄ 'anschwellen’ aus *^yeh{ ~ *keuhx (o. 
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II624, mit Lit.). - Zu anderen Auffassungen s. KEWAIII404; a.a.O. 
auch zu nu. und dard. Wörtern für 'Rhabarber’ (~ 'Soma*, vgl. RV 
10,46,7 s° als Soma-Epitheton), die möglicherweise auf *svät(a)ra- 
zuriickgehen (Tu 12762, mit Lit.). 

sväniänur RV 1,145,4; 10,61,21. - Interpretation als "schwel¬ 
lend’ bzw. "mächtig, wohlhabend’ ist möglich. 

Vgl. die Lit. in KEWA III 404, 799; Renou, EVP 12 (1964) 77,16 
(1967) 139. - Wenn so zu interpretieren, dann zu SVÄlSAV1 *an- 
schwellen*; s.u. sväträ-. 

Formal ist sa ~ £VÄ vielleicht wie pänta- ~ PÄ1 (o. II 114) auf- 
zufassen (Renou, a.a.O. [EVP 16)). Aav. jav. spanta- 'heilvoll, heil¬ 
kräftig’ gehört mit aav. span, ved. sunä- wohl letztlich zu SAV1 (o. 
11 646); für eine unmittelbare Zusammenstellung von svän/d- („Dehn¬ 
stufe“) und av. spanta- ist das ved. Zeugnis nicht sicher genug (vgl. 
Kui, ZarL 25 = 92). S. dazu die Lit. in KEWA, a.a.O.; V. N. Toporov, 
6t 1986-87,10ff., TIES 1 (1987) 193fT, E. P. Hamp, TIES 4 (1990) 61. 

svävidh- f. Stachelschwein (AV +; NomSg Vf, Vf, s. AiGr 1172, 
12 Nachtr 92). - Mi., nu., dard., ni., pä. sämi- (= sävi-; HinMi 
107), pkt. sedha-y seha- m. (s. JüS sedhä- f.) < *savidha- < 

*svävidh-a- (KEWA III 501, mit Lit., HinMi 84), hi. seh m. 
usw. ‘Stachelschwein’ (Tu[Add] 12766). - „Hundeaufspießer“, 
zu svan-y VYADH. 

Vgl. AiGr II 2,5,262 und die Lit. in KEWA III 403, 501. - Mit 
laryngalbedingter Längung des Vordergliedausgangs (*fcun-h2uidh-), 

s.o. II 592? 

sväsura-, sväsuri-, s. svdsura-. - SVI, s. SA V1. - sviknas.u. 
svitna-. - SV IT, s. SV ET. - svitici-, s. svitrd-. 

svitna- Adj. weiß, hell (RV 8,46,31); svitnya- dss. (RV 1,100,18). - 
Zu SV ET. 

Über die Bildung s. AiGr II 2,731. Der Volksname SB svikna- 

(~ Fürstenname svdikna-) hängt mit dem Wandel -tn- > -kn- zusam¬ 
men (AiGr 11 2,594, l2 Nachtr 74, Bur, Skr 99), der bei fühlbarem 
etymologischem Zusammenhang (wie svitna- ~ SVET) unterblieb; 
s. die Lit. in KEWA III 405 (dort auch zu fraglichen iran. und außer- 
iir. Fornienlsprechungen; vgl. Lühr, Expr 263f). 
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svityäncs. svitrd-. 

svitrd- Adj. weiß, weißlich (AV +); svitrya- in svitryarn gäm 's°- 

Rind' (RV 1,33,15; s. AiGr III 170), svaitreyd- m. N. pr. (RV 
1,33,14; 5,19,3); svditari- [dhenu-] (RV 4,33,1; s. AiGr l2 Nachtr 
34, KEWA III 405). Neben svit-rd- steht svit-i° nach Calands 
Sufllxsystem (in RV svity-diic-, svitic°, dazu RV 10,46,7 svitici-; 
AiGr II 2,307, 424, III 232, E. Risch, Fs Debrunner 391 
= KS 334), woraus durch dissinpilatorischen Schwund von 
-v- vor Labialem (vgl. RV *sviti-päd- > siti-pdd- u.a., KEWA 
III406 Anm. *, mit Lit.; Lubotsky, System 26 Anm. 5,33, Kui- 
Aiyans 85) i/7/-. - Mi., nu., dard., ni., s. Tu 12772 (mit Ver¬ 
weisen); vgl, TuAdd 12772, 12778. - Iir., altiran. *spi0ra- in 
der NÜ (Schm, Fs Untermann 395f. und Anm. 45, mit Lit.), 
jav. spiti0 cweiß0) (= ved. i[v]/7/°); mp. spihr, np. sipihr TI im¬ 
mer. - Zu SV ET. 

Eine verwandte Bildung wohl in paSlo spera 'trüb, schmutzfar¬ 
big’ (*spaj0rija-t Skj, CompLI 401?). - S. ferner KEWA 111 406. 

Über SW-iran. *si^a- (= iv°) s.u. s/ja-. 

SVEThell glänzen, weiß sein (RV [Aor. asvait, asvitan, svitänd-, 

dsisvitat; Narten, Aor 261, GiovStudio 1118]; sveta/iäyai 'pour 
^clairer* [RV 1,122,4; Renou, EVP 4 (1958) 27]); sürya-svtt- 

sonnenglänzend (RV [10,94,5] +). uda-svit- n. Mischung aus 
Wasser und Buttermilch (MS; s. KEWA III 648, mit Lit.); s. 
bes. svitnasvitrd- (mit i[v]/f/°), svetd- Idg. *üueit (s.u. 
svetd-). 

svetd- Adj. weiß, hell (RV +); svetyd- weiß (fern. °yä RV 1,113,2; 
in RV 10,75,6 wohl ein Flußname [s. GeRV III 256, ad 6b, 
Lüders, Varuna 685 Anm. 1]). - Mi,, dard., ni., pä. seta- weiß, 
u.a. (Tu 12774 [mit Verweisen); TuAdd 12774). - Iir., jav. 
spaeta- weiß, ap. *°sajta- (s. Hinz, NÜ 245), khot. ssita-/ssiya- 

weiß (Emm, CompLI 214), mp. sped, np. saped, yidgha spi 

weiß; usw. (Bai, Dict 400a). - Idg. *icuejtö-, aksl. svetb „<pö<;u, 
german. *xuejta- "weiß’ in got. fveitsy an. hvitr, ahd. (h)wiz usw. 
(Kontamination aus *xuejda- [= svetd-] und *suarta- 'schwarz’, 
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M, Bloomfield, IF 4 [1894] 78 Anm. 1? Anders Lühr, Expr 
263f.); zur Verb-Wurzel */cuejt (SVET\ lit. svintü7 svitaü, svisti 

hell werden, aufleuchten, aksl. svbteti [^] leuchten, scheinen) 

und weiteren Nominal-Ableitungen wie *kuit-rö- (,svitrd-). 

Vgl. die Lit. in KEWA III 404 f. (dort auch zu Überholtem), 406, 
Lehmann 200a, GiovStudio I 118 f., Ziegler, Ogam 222, - S. syetä-. 

sväiknas. svitna-. - sväitarl-, svaitreyä-, s, svitrd 

s 
sät, s. säs-, 

sanda- m. Name eines Schlangendämons (MS +). - Unklar; s. 
kusanda-, o. I 380. 

sändika- m. N. pr. (MS). - S. khdndika- (o. I 444). 

sandha- Adj. zeugungsunfähig, m. Eunuch, Zwitter (Sü +). - 
Mi., ni., pkt. sandha- m. Eunuch, usw. (Tu 12270.5). - Unklar. 

Nach Tu, a.a.O. zu einer Gruppe von Wörtern für „defective“ (s.o. 
II 605, s.v. satha-l Weitere Lit. in KEWA III 408. 

säs- sechs (RV + [sät, sadbhih], AVP, $BK [sannäm], Käjh, Br + 
[satsü], u.a.; AiGr III 354fT.); sat-trirhsd- aus sechsunddreißig 
bestehend (RV +), sdd-asva- sechsrossig (RV 1,116,4), sö- 

dasa sechzehn (YV +), so-dasd- der sechzehnte (AV[P] +), so- 

dha sechsfach (RV +); zu weiterem s.u.; vgl. bes. sasti-, 

sasthd-. - Mi., nu., dard., ni., aS. (kälsi) sasu LokPl, pä. cha, 

chal°y sal°, waigali kati sü, hi. cha usw. 'sechs’ (Tu 12803 [mit 
Verweisen], TuAdd 12796, 12803, 12812; Berger, Probl 70, 
E. P. Hamp, Fs Hill HI 81 ff., IIJ 25 [1983] 102, HinMi 167; 
s.u.). - Iir., jav. xsuuas, khot. ksäsa\ sogd. (christl.) xwsw, 

(buddh.) wywnv, mp. np. sas, parth. swh, paäto spät, oss. 
*xscez/cexscez usw. 'sechs’; jav. xsuuas.dasa- der sechzehnte; 
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sogd. xusardas, chwaresm. xrc/(y.).y, pasto späras, oss. *xscer- 

dces/cexscerdces 'sechzehn’; usw. (Gersh, Gramm 64,197, Biel¬ 
meier, Unters 124, Bai, Dict 68bf., Abaev IV 228f, Emm, 
GvozdNum 298f., Schm, HS 107 [19941 23f., mit weiterer 
Lit.; s.u.). - Idg. *sueks (s.u,), arm. vec\ gr. (dor. usw. feQ, 
kymr. chwech, ferner lat. sex u.a. 'sechs*. 

Material und Lit. in KEWA 111 407, Frisk I 527f, 111 89. Idg. 
*syeks ~ *suyeks (arm. vecc\ Mh, LI 168 und Anm. 293; alt ferner 
*suvat bei Tu 12803.2?); auf *suetcs geht wohl auch ved. säs- zurück 
(Hoffm, KZ 79 [1965] 254 = HoffimA 190, s.u. sasthä-j. Daneben 
ofTenbar Fortsetzer von *seks (lat. sex usw.); zu überprüfen bleibt, 
ob Repräsentanten von idg. *ks° - die in Fällen wie jav. xsuuas und 
pä. cha etc. (s. Berger, a.a.O.) nicht notwendig vorliegen - für einige 
iir. Sprachen vorauszusetzen sind (s. Mh, LI 168 Anm. 293, mit Lit.). 
Das „Etymon“ von idg. „sechs“ ist nicht sicher, und assoziative Ein¬ 
flüsse umgebender Numeralia (wie „sieben“) mögen Formvarianten 
verschuldet haben (s. die Lit. in KEWA III 407; Mh, LI 168, Szem, 
Num 77ff., Einführung3 236, W. Winter, GvozdNum 14ff.). 

Zur lautlichen Entstehung von säs- < *sueks s. AiGr I 174, 224, 
I2 Nachtr 127, Bur, Skr 260, Emm, GvozdNum 169, F. Wiedenmann, 
MSS 54 (1993I94J) 248. 

Iir. Text-Übereinstimmungen: RV dasa-... sadaksä- — jav. dahä- 

kam... xsuuasasim, o. I 724; §B + sän-tnäsya- 'sechsmonatig’ — jav. 
xsuuas.mähiia- ‘sechs Monate dauernd*. 

sasti- f. sechzig (RV +). - Mi., ni., pä. satthi- sechzig, usw. (Tu 
12804 [mit Verweisen]; TuAdd 12804, HinMi 169). - Iir., jav. 
xsuuasti- f., khot. ksastä, mp. np. säst, parth. sst, pasto spetä 

u.a. 'sechzig’ (Morg, Voc 76, Bai, Dict 68bf., Skj, CompLI 
398, 408). - Zu säs-. 

Nach AiGr III 369 „ursprünglich einfach ... Abstraktem] oder 
Kollektivem] der... Grundzahlf}“, sas-ti- also,,*Sechsheit“; „außer¬ 
halb des Indoiranischen als Abstraktem] de[s] Einer[numeraler (— 
pahktiL, o. II 63), vgl. aksl. sestb ‘sechs*. Dagegen Szem, Num 61f. 
(*sai[sat\i-)\ s. noch KEWA III 408. 

sasthä- Adj. der sechste (AV +). - Mi., nu., ni., pkt. sattha-, 
chattha- sechster, usw. (Tu[Add] 12808, HinMi 171). - Iir., 
vgl. jav. xstuua- sechster (s.u.); Ordinale zu säs-. 
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Idg. wohl *s(u)elcs-t(h2)6-~ 'sufcs-tfhjo-(~ *suefcs-[*sefcs-, *ueks-]y 

s. sds-), vgl. lat. sextus, lit. /esta.*, gali. suexos (*sueks-th2o-y G. 
Schmidt, 1F 9711992) 200) usw. (s. die Lit. in KEWA III 408f.). Älter 
offenbar die Ableitung von der schwundstufigen Form des Kardinal¬ 
zahlworts, *fs)ufcs-t° apreuß. uschts, wuschts 'sechster'), iir. *sustha- 
(woraus jav. *xsusta- — xstuua- nach Hoffm, KZ 79 [1965] 254 und 
Anm. 4 = HofFmA 190 und Anm. 4 (mit Lit.]; s. Emm, GvozdNum 
322f); durch Kontamination von *sustha- mit *pakthd- 'fünfter* (o. 
II 61,110) iir. *sasthdved. sasthd- (davon die -v-lose Form sds-y 

Hoflm, a.a.O,). 

sät, °säh-y s. SAH, u. II 718. 

sdAwa, sodhäy s. j j;-. - STHlV/STH(Y)Üy s. S77/ET. 

A'TTfE'Fspucken, ausspeien (AV + [s7/i/W', mit Präverbien]), Perf. 
tisfheva (Br); Aor. asthavisam ich habe ausgespieen (Br, Sü; 
Narten, Aor 261); °sthyüta- ausgespieen (Br); nisthäva- m., wohl 
'Sabberer’ (Br; W. Rau, MSS 39 [1980] 160f.), sthivana- n. 
Spucken (Sü +). - Nu, dard. (s. Tu S. 743b, s.v. STHIV)? - 
Idg. wohl *sp([t]j)euhi/*sp(i)uhi, gewiß eine Nachahmung des 
Spucklautes, aber schon grundsprachlich in einem komplizier¬ 
ten Ablautsystem verankert; vgl. gr. hctug), lat. spuö (spütum) 

spucke, got. speiwan speien, lit. spiduju speie, spucke, u.a. 

Vgl. die Lit. in KEWA III 409f. (auch zu *sp° - +st° [- st° ) im 
Indoar.); Kli, AltarmVerbum 207, Lehmann 320a, J. E. Rasmussen, 
AcLH 20 (1987) 86, Morphophon 119, 310, Schrijver, Refl 247, 449. 

s 

sä- Demonstrativpronomen (RV + [NomSg m, sa; daneben seit 
RV sa-Sy AiGr III 496, 537ff.; f. sa]\ mit /d- in Suppletion 
verbunden [s. auch e-sä-: e-td-, o. 1272]; vgl. o. 1608,609, mit 
Lit.). - Mi, nu, dard, ni, pä. so dieser, usw. (Tu 12815 [mit 
Lit.], 13607; TuAdd 12815). - Iir, jav. häy has° m. dieser, der 
hier, aav. jav, hä f. diese, sie, u.a. (Bee, Gramm 139, Hoffm- 
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Forssman § 119). - Idg. *sö- m., *seh2- f., gr. 6 (60 m., r\ (dor. 
a) f., got. sa m., so f., toch. B se m., sä f., u.a. (Krause-Tho¬ 
mas I 164f.); vgl. KEWA III 410 (mit Lit.), Lehmann 289af., 
o. I 609. 

S. bes. zu asäu (o. I 62), syä-\ vgl. ferner slm, sü2. - Über ved. 
sä in nicht-nominativischem Gebrauch s. DelbrSynt 215f, S. W. 
Jamison, HS 105 (1992) 213IT. (mit Lit.). - Zum Deminutivum sa- 

kd- ‘dieser geringe* (f. sakäRV [1,191,11) +) s. AiGr II 2,516, III 
446, KEWA III 410. 

Ved. säsmin eher zu samä-y s.d. 

sa-, s.u. sam. - samsisvaris. sisu-. - samsäd-, s. SAD. - sam- 

sära-, s. SAR. - sam$kftä-y s. KAR, o. I 307f. - sarhskrtaträ-, 
s. KART\o. 1316. - sakä- (°ka-)y s. sä-. -sakdla-,s. vikala 

o. II 552. 

sakrt Adv. einmal, auf einmal, mit einem Male (RV +). - Mi., pä. 
sakim, sakid°, pkt. saim einmal. - lir., jav. hakdtä einmal, 
hakardLfan- auf ein Mal, mit einem Stoß tötend, ap. hakaram- 

ciy jemals, wenn immer, mp. hagriz, np. hargiz jemals (u.a.; 
s. ApH 123, KEWA III411, Nyb, ManP II 90a, Bai, Dict 448af, 
Emm, GvozdNum 328f.). - lir. *sa-krt aus idg. *sm- 'ein* 
(s.u.) und *krt- (*kyrt-l) ‘Mal’, s.o. I 391 f. (mit Lit.) zu krtvas 

*-mal\ 

Idg. *sem-/*sm- ‘ein* (~ sdm, AiGr III 341) - zur Opposition 
gegenüber *(H)oi° ‘einzig)’ s.o. I 263, mit Lit. - auch in Zahladver¬ 
bien verwandter Sprachen, vgl. gr. a-na^, lat. sem~el einmal, sem- 

per jedesmal, immer, u.a.; s. die Lit. in KEWA, a.a.O. 

saktu- m. Schrotmehl, Grütze [v.a. aus Gerstenmehl] (RV [10, 
71,2] +), badara-saktü- m. ein Gericht aus Früchten des Zizy- 
phus jujuba (MS +),yava-saktü- m. Plur. Gerstengrütze (SB), 
u.a.; zu YV saktu-sn- s.o. II 670. - Mi., dard., ni., pä. sattu- 

m. 'barley meal’ u.a. (Tu 13070IT.; TuAdd 13070). - Unklar. 

S. die Lit. in KEWA III 411 f.; sprechen abweichende Formen 
wie pä. satthu- = sattu-, awadhi (dial.) setua ‘barley flour’ (Tu 13070) 
für ein Fremdwort? - Gegen eine mi. Form aus *srktu- richtig Wrb, 
WZKS 36 (1992) 18. 



684 säkthi- - säkhäy- 

säkthi- n. Schenkel (RV +; heteroklitisch mit sakthän- [RV 
sakthäni, VS sakthnä, Pao 7,1,75 sakhtäni/sakthni\ s. S. W. 
Jamison, Gs Cowgill 69 Anm. 3]; Dual sakthya [RV 10,86,16. 
17; AV °,ydu] fiir *sakthfy AiGr III 304, F. Sommer, Fs De- 
brunner 427f.); in Kompp. °sakthä-y °saktha- (AiGr II 1,116, 
117). - Mi., nu., dard., ni., pä. satthi- n. f. Schenkel, usw. 
(Tu 13073). - Iir., aav. haxtiia GenDu f. 'der (weiblichen) 

Schenkel’ (Y 53,7), jav. haxti (wohl AkkDu) Schenkel, khot. 

huto *on the thigh% mp. haxt Schenkel, oss. agd Schenkel, 
Hüfte, u.a. (Abaev I 37, Bai, Dict 490a). - Schwierig. 

Die Form von s° resultiert wahrscheinlich aus einer Umformung 
nach ästhi-lasthan- 'Bein, Knochen* (o. I 150 f,); fraglich ist, ob säk- 

thi- mit jav. haxa- Teil der Fußsohle* zusammengehört (s. KJEWA 
111 412). Unabhängig von seiner Entstehung, kann iir. *sakth(i)- aus 
*skakth(i)- stammen (Sommer, a.a.O. 428), das mit ae. sceanca 

‘Schenket* u.a. verbindbar wäre; s. weitere Lit. in KEWA, a.a.O., 
K. T. Schmidt, LautgEt 410 (~ toch. B ckäckai [Obi.], wohl ‘Unter¬ 
schenkel’), B. Forssman, SktWC 339, Bee, Fs Hoenigswald 54, Kluge- 
Seebold 629a f. 

Über ältere Deutungen s. KEWA, a.a.O. 

säkman- n., nur in RV 1,31,6 säkman (LokSg); säkmyanur RV 
3,38,7 °am. - Die wahrscheinlichste Übersetzung fiir säkman 

ist 'in der Freundschaft, in der Gemeinschaft*, dazu säkmya- 

als etwa 'Geselle* (GeRV I 380, AiGr II 2,810). Ved. säkman- 
dann == aav. jav. haxman- 'Genossenschaft* (Narten, YH 141 
Anm. 20, 21, 282 Anm. 45); zu SAC{. 

Anders Renou, EVP 12 (1964) 77; s. die Lit. in KEWA III 412f., 
Wennerberg I 21 If. 

säkhäy- m. f. Freund, Genosse, Gefährte, Vertragsfreund, 
Gefolgsmann; Genossin (RV [säkhäy säkhäy-am, säkhy-e, 

säkhäy-aSy säkhin, säkhi-bhyas u.a., AiGr III 141 ff.] +; zur 
Bedeutung s. Deger-Jalkotzy 183 ff., mit Lit., Hoffm, Fs Risch 
199f. = HoffmA 832 f.); su-sakhäy- guter Gefolgsmann (°kha, 
°khäy-as, RV; Hoffm, a.a.O.), drävayät-sakha- den Genossen 
eilen lassend (RV 10,39,10), kavä-sakhä- den Genossen er- 
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niedrigend (RV; o. I 326), u.a. (HofTm, MSS 10 [1957] 59f. = 
HofFmA 41 lf.); sakhi-tva-, °tvand- n. Genossenschaft (RV); 
sakhyd- n. Freundschaft, Gefährtenschaft (RV +), säkhyd- 

zur Freundschaft gehörig (RV [2,11,19], SrSQ; GeRV 1 289, 
ad 19d und Anm. 1, s. Darms 110). - Mi., ni., pä. sakhi- m. 
(NomSg sakhä, GenSg sakhino u.a.) Freund, Gefährte, 
usw. (Tu 13074 [mit Verweisen], TuAdd 13075a). - Iir., aav. 
hus.haxäNomSg guter Freund (Y 32,2), AkkSg hus.haxäim 

(Y 46,13; = ved. *°sakhäy-am, J. Narten, Fs Humbach 262), 
jav. haxa NomSg, hase DatSg u.a. Freund, Genosse (Y 62,8 
haxa hase = RV sakhä sdkhye, Lit. in KEWA III 413), ap. 
haxä-manis- m. N. pr. (Mh, AirN 11/22), elam.-iran. *haxä 

Freund (Hinz, NÜ 111); jav. haxaiia- Genossenschaft (*sakhäj- 

iia- ~ ved. sakhyd-, Hoftm-Narten 43 Anm. 30; mit ved. 
bhrätra- == jav. bräQrao. II 281); u.a. (s. KEWA, a.a.O.; 
Hoftm-Narten 66 Anm. 98). - Idg. *sok%~oi-, zu *seky 'nach- 
folgen’, s. SAC1; vgl. verwandle ^e/c^-Ableitungen wie lat. 
soc/us m. Genosse, Gefährte, Verbündeter (*soky-h2-jo-\ 

an. seggr Mann, Krieger, ae. secg Mann, Gefährte, Kriegs¬ 
mann. 

S. die Lit. in KEWA III 413f.; H. Hettrich, Gs Wackemagel 97 
und Anm. 36, P. W. Brosman, Jr., JIES 20 (1992) 319fT. - Zur Bildung 
und Flexion (KEWA II1413) vgl. noch Bee, Glo 51 (1973) 241, Origins 
92f., Rasmussen, Colllnd I 124, Pet, Lar 81 Anm. 38, E. P. Hamp, Fs 
Dumäzil 141, R. Lühr, HS 104 (1991) 173 Anm. 17, Schrijver, Refl 249 
(mit Lit.). 

sägara- m. Ozean, Meer (RV [10,89,4] +); sägara- m. dss. (Mn, 
ep. +; AiGr II 2,131). - Mi., ni., pä. sägara- m. Ozean, u.a. 
(Tu 13325). - Schwierig. 

Wohl sd° < *sm° (~ samudrädoch s.d.); °gara- vielleicht zu 
GAR'\ garä- (o. I 469) oder jala- (o. I 579). Weiteres in KEWA III 
414 (dort auch zu sägara- in unklarer Interpretation [YV + in einer 
Formel; VS 'mit Preis verbunden’, o. I 468?]). 

sägarbhyas. gdrbha-, o. I 475. - sdgdhi- (°dhiti-\ s. u. GH AS, 

0.1514. 
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sagmä- VS 4,26; unklar. 

Zu beachten die Varianten bei Keith, TS 26 Anm. 3. - Über eine 

ganz unsichere Interpretation der Form sa-gm-d- („Einswerden im 

Handel“ [?]) s. die Lit. in KEWA III 414f.; Wennerberg I 306. 

SAGHeiner Sache gewachsen sein, etwas ertragen (RV [1,31,3 

äsaghnoh]); Aor. säghat kann vertragen (RV 1,57,4), saghyä- 

sam ich möge gewachsen sein (TS T). - Mi. (?), ni., s. Tu 

S. 756b, s.v. SAGH. - Iir., vgl. jav. azgatö (Yt 13,107; wohl von 

a-zg° '♦unerträglich*, s. Gersh, Hymn 228 Anm. [2], mit Lit.). - 

Weiteres bleibt unklar. 

Iir. *sagh ist sicher keine Parallelwurzel zu iir. *saj* in SAH 

(s. die Lit. in KEWA III 415); als idg. 'seg** mit gr. oöevoc n. "Kraft* 
verbunden (Lit. bei GiovStudio I 211 Anm. 513). - Über abwegige 

Kombinationen mit iir. *sag* vgl. o. I 426, 427. 

Zu unsicheren weiteren Belegen von SAGH s. Goto 327 Anm. 

793, GiovStudio 1211. - Nicht verwertbar säghan- (?) in TS („Geier“?), 
vgl. AiGr II 2,176, KEWA III 415. 

sähka- f. Kampf, Treffen (RV [6,75,5] +). - Wohl mit säm zu 

verbinden. 

Vgl. ram-Komposita für Treffen, feindliches Zusammenkommen, 

Kampf wie RV sam-gd°sangd- "Kampf (T. Goto, MSS 39 [1980) 
28), samikä- n. "Kampf, Treffen1, u.a. (KEWA III 416, 439). Fraglich 
ist die Beurteilung von °kä-; s. AiGr II 2,519, KEWA III416, V. Pi- 

sani, Paid 28 (1973) 135. - Nicht vorzuziehen W. Wüst, Fs Nobel 

269ff. (*sfnkä-; s. Wrb, WZKS 36 [1992] 15). 

samgrämii-, s. gräma-, o. I 507f. - sahgha-, s. HAN. 

SAC1 nachfolgen, folgen, begleiten (RV + [.sdcase; säcante usw.; 

sisakti, sisaktu u.a., sascat, RV sasce, sascata u.a., s. Goto 

319f.]), Perf. sascima, sascire (RV [+]); Aor. sacänd- (RV), sacl- 

mahi (Käth; Narten, Aor 262), (a)saksatay saksat, saksimahi 

(RV; Narten, a.a.O.); sacadhyai zu begleiten (RV 1,167,5); 

saksdni- in Begleitung von (RV [wohl 8,22,15; doch s. GeRV I 

315* ad 4a, II 328, ad 15b, Renou, EVP 16 (1967) 60]), °sac- 

begleitet (z.B. RV apatya-sac- von Nachkommen begleitet, 

RV + räti-sdc- [o. II 446], u.a.), sacätha- m. Beistand, Gefolg- 
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Schaft (RV 1,156,5), sacana- hilfreich geleitend (RV), sacasy0 

Beistand suchen (RV [10,8,7]; Nowicki 129); dazu askra- (s.o. 
I 184), säkman- (s.d.), säkhäy-. - Dard.? S. Tu 13293. - 
Iir., aav. hacaite folgt, stimmt überein, häcä fI wish to join* (s. 
HumbElfSkj, Gä II 175, mit Lit.), scann! sie sollen folgen, 
hac§na- wohl 'benevolent’ (= ved. sacana-; Y 44,13, Humb¬ 
ElfSkj, a.a.O. 156), änus.haxs der Reihe nach, begleitend (o. 
173,74), aav. jav. asa-tjhäc- mit dem A?a verbunden (Narten, 
YH 288ff.; s.u.), jav. hacaite begleitet, ä.hishaxti verfolgt (s. 
Goto 320 Anm. 771), upa.haxta- mit etwas versehen, haxddra- 

n. Gemeinschaft, mp. häxtan lenken, folgen lassen; u.a. - 
Idg. *seky, Präs. *seky-e-toj Med. 'folgt1 (s.u.), gr. eueren folgt, 
vgl. lat. sequitur, air. sechithir folgt, lit. sekti folgen, nachfol- 
gen, nachspüren, lett. sekt folgen, verfolgen, nachspüren, u.a. 

S. die Lit. in KEWA III 417, Karulis II 168. Fortsetzer von *sek* 

in Bedeutungen wie 'sehen* (got. saihan 'sehen* u.a.) und 'sagen* 
(lat. in-seque, lit. [dial.] sekti 'erzählen*, ahd. sagen) haben die Frage 
aufgeworfen, ob *sekv in diesen drei Bedeutungen eines Ursprungs 
(und welche dieser Bedeutungen dann die primäre) sei; s. die Lit. 
in KEWA, a.a.O., Lehmann 291af.; P. Baldi, JIES 2 (1974) 77IT, 
C. Sandoz, Travaux Neuchätelois de Linguistique 7 (1984) 7ff., 
B. Schlerath, Fs Behrmann 188. 

Vgl, iir. Text-Übereinstimmungen wie RV 1,152,1 rtena... saeethe 

~ aav. asä hacaite (Y 34,2), asa-rjhäc- (s.o.) u.a., s. KEWA Ul 4I7f., 
HumbElfSkj, a.a.O. 104, Kel-Pir 111 115 (dort auch zu Y 34,2 hacaite 

... garöbis ~ RV 7,5,5 girah sacante); RV 6,67,9 d-yajna-säc- 'die 
Opferregeln nicht befolgend* — Y 53,2 scantü ... yasnqscä (Kel-Pir 
HI 268). 

S. sdcä, säci. 

SAC2 ver^gen, stocken, trocken sein (RV [8,51,7 sascasi du 
stehst trocken; 3,57,6 u.a. ä-sascanti- f. unversieglich), d- 

sascusi- f. nicht versiegend (RV 9,86,18); d-sakra- unversieg¬ 
lich (RV 6,63,8); visakta- stockend (RV 1,117,20; Renou,EVP 
16 [1967] 18), a-sakta- 'not drying up’ (kl.; Thi, BSOAS 57 
[1994] 326f.); u.a. (s. KEWA III418 [zurfraglichen Zuweisung 
von weiteren sa-sc° an SAC] oder SAC\ Joachim 164, Goto 
319 Anm. 770, jeweils mit Lit.). - Iir., vgl. jav. araska- (Y 9,5), 
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wenn ara-ska- 'making run dry* (Thi, a.a.O. 326); jav. hi-sk-u- 
ausgetrocknet, man. sogd. skw- u.a. trocken (Gersh, Gramm 
13), khot. skala 'dry places* (Bai, Dict 414a). - Idg. *seky lit. 
sekti sich senken, sinken, versiegen, hom. eoxexo (puvrj "es 
stockte die Stimme’ (W. Schulze, KZ 29 [1888] 259f. = KS 
368f.), mir. sesc trocken, unfruchtbar, u.a.; KEWA, a.a.O., 
Joachim, a.a.O., Goto, a.a.O. 

säcä Adv. zusammen, mit, zugleich, dabei, bei (RV +); sacä- 

bhü- dabei seiend, begleitend, beistehend (RV). - Iir., aav. 
hacä (mit dem AblSg) in Übereinstimmung mit (s. Kel-Pir 
II38), jav. haca von ... her, ap. hacä von... her (W. P. Schmid, 
IF 69 [1964] 213fF., 217), khot. jsa von, mit, mp. az (<hc>, 
man. Cc), (’z>), np. az von, sogd. c'mk, chwaresm. cm(y)k von 
mir (S-W, CompLI 171), u.a. (Bai, Dict 114a). - Zu SAC1. 

Vielleicht Kasusform von *sdc- (Grassm 1448) oder *säca- (s. die 
Lit. in KEWA III 418); schwerlich Umgestaltung eines *sa-ca (~ 
säm) nach SAC1 (Lit. in KEWA, a.a.O.). - Die iran. Formen für 
Von ... [weg]’ (vgl. noch Bedeutungen wie "begleitend, übereinstim¬ 
mend, zusammen, mit’, Nyb, ManP II 88a; s. Narten, YH 176 Anm. 
30, HumbElfSkj, Gä II 124) sind nicht von säcä zu trennen (gegen 
die Lit. in KEWA, a.a.O.; doch s. Thi, KZ 85 [1971] 298 = KS 1225). 

säci Adv. zugleich (SB); saci-vid- mitwissend, gleichgesinnt (RV 
10,71,6). - Primär ist wohl das früher belegte saci°y das als 
Form von Calands SufTixsystem neben ä-skra- und *sakra- 

‘begleitend* (im Homonymenkampf gegen °sakra- *°versieg- 
lich’ [SAC2] unterlegen) steht; zu SAC\ 

S. die Lit. in KEWA III 418f.; o. I 184. 

SAJ, s. SANJ\ - sajätavanasyäs.u. vanas-y o. II 500. - san- 

cavicas. säm, u. II 702. 

SANJ anheften, hängen (RV [1,191,10 ä sajämi ich hänge auf, 
10,124,7 a sajat er heftet] +; Goto 320fl, mit Lit.), Perf. 
sasanja (sas°? Br; s. Goto 320 Anm. 774, 322); Aor. ni... 

asakta er hat sich herabgehängt (RV [1,33,3], Br äsakta), 
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asakthäs du hast dich geheftet (Br), °sänksts (Up), Pass, ny- 

äsanji (§B; s. Narten, Aor 262, Goto 322); saktä- anhaftend 
(AV +); Pass, sajyäte wird angehängt, bleibt an etwas haften 
(Br +), Desid. ä-sisamks0 (Br); cakram-asajä- das Rad auf¬ 
haltend (RV 5,34,6), äsakti- f. Verfolgung, Nachstellung, 
Anhaften (RV 10,85,28; s.o. I 184), äsanga- m. Nachstellung 
(SB; RV 8,1,32.33 N. pr.), a-nisangd- ohne Wehrgehänge (RV 
1,31,13), nisahgin- köchertragend (RV, Kä(h +), nisangdthi- 

(°dhi-) Köcher (Kä{h +; Sha 174f., mit Lit.); s. auch utsangd-, 
o. I 214. - Mi., nu., dard., ni., pä. sajati umschlingt, satta- 

daran gehängt, usw. (Tu S. 758a, s.v. SANJ; Tu Add 13082 ff.). - 
Iir., vgl. ap. (frahjrn) = /frähajam/ ich hängte (DB 11 78; 
Schm, Bis 34,61), khot. ajs- verfolgen, nachsetzen; dazu viel¬ 
leicht Weiteres (s. KEWAIII419, Bai, Dict 2a, 20b, 227b, 381b, 
445b, Goto 322f. Anm. 782, Samadi 72). - Idg. wohl *seg 

(s.u.), vgl. lit. segü hefte, beschlage, mir. sen Fangnetz (zum 
Vogelfang), u.a. 

S. die Lit. in KEWA III 419 (auch zu Abweichendem), Kli, Alt- 
armVerbum 185 Anm. [26]. Im Ved. liegt synchron zwar SANJ/SAJ 

vor (~ RV 0?angä-)t vgl. Goto 322; doch ist die nasalhaltige Wurzel- 
form wohl nicht ererbt (Kli, a.a.O., T. Oberlies, HS 105 [1992J11 und 
Anm. 12; s.o. II 48 zu *rthzg-d~). 

satälu- s. salätu 

säta- m. n. hölzernes Gefäß, das in der Sauträmani-Opferzere- 
monie verwendet wurde (Käth +; MyliusRit 129). - Unklar. 

Referat unglaubhafter Deutungsvorschläge in KEWA III 420. 

satas Adv. zusammen, vereint, völlig, ganz und gar (RV [10,27,4]; 
s. W. Neisser, ZII 5 [1927] 287 = KS 279 [mit Lit.]); satö- 

mahänt- ganz und gar groß (RV 8,30,1), satö-vira- ganz und gar 
Held (RV 6,75,9; s. Renou, EVP 16 [1967] 110), satö-brhant- 
völlig hoch (f. °hati- ein Metrum; Kä(h +). - Enthält wohl sa° 

'mit* (~ sdm\ vgl. saträ. 

Neisser, a.a.O. 288 = 280; KEWA III 420f. 
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satinä- m. Pisum arvense, eine Erbsen-Art (Kä(h +). - Pkt. 
salnä- f. *a kind of chickpea’ (s. Tu 13105). - Unklar. 

S. KEWA III 421. 
Sicherlich zu trennen von satinä°y etwa 'echt, wirklich, treu’ 

sdnt-, s. AiGr II 2,432), das in Kompp. vorliegt: RV 1,191,1 satinä- 

kahkata- („echter k°*, R. P. Das, Spr 31 [1985] 273 und Anm. 67), 
RV 10,112,8 satind-manyu- rdessen Eifer echt ist’, RV 1,100,1 satinä- 

satvan- 'mit treuen Kriegern’ (GeRV 1127, ad [1,100] lc); vgl. KEWA, 
a.a.O. 

sat-kary s.u. sänt-y u. II 698. - sättars. SAD. 

satträ- n. große Somafeier, Opfer mit zwölf oder mehr Preßtagen 
im Somakult (RV [7,33,13] +; s. MyliusRit 129); sattra-säd- 

m. Festgenosse (AV +), sattrin- m. Teilnehmer an einem s° 

(Kä{h +), sattriya- zum s° gehörig (Käth +), u.a. - Iir., jav. 
hastra- n. Versammlung, in der Opferlieder vorgetragen werden 
(Bthl, Wb. 1794f., Waag 53; s. auch KEWA III 421, 800). - 
Ursprünglich „♦Sitzung“, s. SAD. 

Zu beachten JüS s.v. sattra-. 

sattväs. sdnt 

sätpati- m. Beiwort von Göttern (und Menschen), v.a. des Indra 
(RV +). - Kompositum mit päti-\ die Auffassung von sah 

ist nicht einmütig. 

„Guter Herr“ (sdt- ~ sdnt-) ist wohl erst spätere Umdeutung 
(AiGr II 1,254; Bezug auf sahyd- bei Renou, EVP 9 [1961] 120,10 
[1962] 114, doch s. 13 [1964] 134). Eine beachtenswerte Deutung 
geht von *sats-p° (~ sddas-) aus (vgl. RV sddas-pdtl [von Indra 
und Agni], sddasas pati-\ s, die Lit. in KEWA III 422, 800; F. Cre- 
vatin, InL 8 (1982/83[84]> 27fT. S. andererseits die Möglichkeit einer 
Vermittlung mit sdtvan-, vgl. Renou, a.a.O. [EVP 13], I. Kühn bei 
Schi, Wn 47 (*sdf- 'Beutezug’). 

satya- Adj. wahr, wahrhaft, wirklich (RV +), asatyä- unwahr¬ 
haft, nicht existierend (RV +; ~ dn-rta-y o. I 254, mit Lit,). - 
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ML, dard., ni., pä. sacca- wahr, usw. (Tu 13112, mit Verweisen; 
TuAdd 13112). - Iir., aav., jav. haißiia- wahr, ap. hasiyam 

'truly’ (Schm, Bis 69, ad 44 f.), khot. hlththo wahr, vgl. haththä- 
Wahrheit, oss. cecceg(*haßjaka-) wahr, wahrhaft (Abaev 1100, 
Hinz, NÜ 118f., Bai, Dict 446b). - Idg. %snt-jö- (s.u.), zu 
AS \ sänt-. 

Idg. *hts-Ent- 'existierend — wahr', vgl. gr. töv tovta Aeyeiv Xöyov, 

xä övta Aeyeiv 'die Wahrheit sagen', heth. /asant-/ ftrue, real' (Puhvel 
II 289, 291 [mit Lit.)), ferner an. sannr wahr, u.a.; s. KEWA III 422 
(mit Lit.), Lehmann 329bf, LambAdj 81 lf. 

Über santya- s.d., u. II 698. 
Iir. Textübereinstimmungen: RV 10,190,1 rtdm ca satydm — jav. 

haidim asauuanö (Schlerath II 149a); RV 1,152,2 satyo mdntrah 

(u.a.) — aav. haißim mqO&m (o. II 311, mit Lit.); RV satya-rädhas- 

— aav. haiOiiäng ... arzdrö (o. II 448). - 1AV *satja- N. pr. ist nicht 
zu sichern (Lit. in KEWA, a.a.O.). 

satra Adv. zusammen, ganz und gar, insgesamt (RV +), satränc- 
auf eines gerichtet, konzentriert (RV).- Iir., aav. haOrä, jav. 
haßra zusammen, mit, jav. haßranc- vereint, zusammenhän¬ 
gend (Schm, Fs Kuiper 137 und Anm. 19). - Von sa° ‘mit' 
(~ säm\ vgl. satäs. 

S. RV saträca mdnasä — aav. haOrä mand (o. II 308, mit Lit.); 
vgl. Narten, YH 184 Anm. 64 (mit Lit.) zu ved. saträ fair'konzentrie¬ 
ren* — aav. haOrä bauu 'sich konzentrieren*. 

sdtvan- m. Krieger (RV +); satvand- m. dss. (RV), satvanäyant- 

wie ein Krieger handelnd (AV); hierher wohl satvdnt- m. Plur. 
Name eines Volkes im Süden Indiens (Br +; s. KEWA III 
423). - Wohl als sdt-van- zu deuten. 

Darin *sat- < *spt- 'Beutezug, Kriegszug* (— air. set 'Weg*, ahd. 
sind 'Gang, Reise, Fahrt* usw.) nach I. Kühn bei Schi, Wn 47 (mit 
sdt-patht o. II 690)? Nach anderen zu sat° — sänt-, satyd- (Grassm 
1455; Lit. in KEWA, a.a.O. [dort zu weiteren Vorschlägen]); adjek¬ 
tivisches sdtvan- 'tapfer, stark* ist im Ved. allerdings nicht zu sichern. - 
Nicht vorzuziehen sä~tv° (s. AiGr II 2,901), gegen V. Pisani, Paid 
28 (1973) 135. 

Fraglich IAV *satyan(a)-, *satuar-a- (— sdtvan-); s. die Lit. in 
KEWA, a.a.O.; Mh, Mythos 28 Anm. 82 [= AKS 65 Anm. 82], 72,80,89. 
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SAD sitzen (RV [sidati] + [einmal im RV Med. °dasva, dazu 
Joachim 164]), Perf. sasäda, sedür u.a. (RV +); Aor. dsädi, 

sädi (RV), äsüdat (RV +), sätsat (RV 10,53,1), sätsi (RV), 
sddathas, sadant- (RV), u.a. (Narten, Aor 262f., Joachim 
164f., mit Lit.); Fut. satsy0 (Br +); sattd- niedergelassen, 
gesetzt (RV +), a-sanna- herangesetzt, nahe (AV + [s.o. II56]), 

ä-sddam, ä-sade sich niederzusetzen (RV); Kaus. säday0 

sitzen lassen, setzen (RV +; Jamison, -aya- 169f.); sam-sad- f. 
Versammlung, Gemeinschaft (RV +), upa-ni-sad- f. geheime 
Lehre, Upani$ad (Br +; ~ AV upa-ni-sad nahe dabeisitzen; 
s. die Lit, in KEWA I 105, III 650, D. Maggi, SSL 18 [1978] 
149IT.), pari-sad- umlagernd (RV; SB 'Versammlung’, s.o. II 
101 f.), sättar- m. Sitzender, Platz Nehmender, sich zu setzen 
pflegend (RV; Tichy, -iar- 257 und Anm. 59, 312, 339 und 
Anm. 8), ni-satti- f. Stillsitzen (RV 4,21,9), ni-satsnti- fest¬ 
sitzend (RV 10,162,3), sddana- n. Sitz, Wohnsitz (RV +), 
sadanl- Adj. f. zum Sitzen einladend (RV 1,186,11; Lubotsky, 
System 113), sadman- n. Sitz, Opferplatz (RV +), sadman- m. 
Thronender (RV), adma-sädya- n. Niedersetzen zum Mahl 
(RV 8,43,19), adma-sadvan- beim Mahl sitzend (RV 6,4,4), 
ni-sadvara- sitzend (VS 4-), sädd- m. Reiten (RV 1,162,17; 
s.u.), sädin- m. Reiter (AV +), sädya- m. Reitpferd (SrSü), 
sädana- n. Sitz, Wohnsitz (RV +), sädanyä- im Wohnhaus 
tüchtig (RV 1,91,20); zu Weiterem s.u.; vgl. bes. sattra-y 

sddas- Mi., nu., dard., ni., pä. ni-sidati setzt sich nieder, 
ä-sidati kommt nahe, pkt. ä-sayai sitzt nahe bei; usw. (Tu 
S. 759b [s.v. SADl 14292; TuAdd 8833, 13128, 13432). - Iir., 
aav. hisasal 'tries to settle’ (Y 32,13; HumbElfSkj, Gä II 87), 
nisqsiiä *1 shall sit down’ (Y 50,2; HumbElfSkj, a.a.O. 215), 
hadama- *abode’ (HumbElfSkj, a.a.O. 154), jav. nisäöaiiat hat 
entfernt, ni... hazdiiät würde sich niedersetzen, maiöiiöhsad- 

in der Mitte sitzend, ap. niyasädayam ich setzte wieder hin, 
khot. (alt) näta'stä 'he sat down* (*nisasta-), chwaresm. m\nh’zy- 

setzen, mp. np. nisastan sitzen, parth. nssfn sitzen, oss. badynl 

badun sitzen, sich setzen (*upa-had-); usw. (Abaev I 231, 
Emm, SGS 54,57, KEWA III473,801, Bielmeier, Unters 126, 
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Bai, Dict 186af.,Samadi 127, 136). - lüg, *sed(s.u.), gr.e(opcn, 
iCo) sitze, setze mich, eöpa f. Sitz, Wohnsitz, lat. sederey got. 
sitan, lit. sedeti, lett. sedet, aksl. sedeti sitzen, u.a. 

Lit. in KEWA III 473, Lehmann 306af., GiovStudio I 3451T., 
Kandis II164. - Zur telischen Wurzel *sed (in Opposition zu *h 

o. I 181) s. C. R. Barton, Spr 31 (1985) 21 und Anm. 13, mit 
Lit.; a.a.O. zum reduplizierten thematischen Präsens *sii-sd-e-t(i), 

vgi. gr. iCojyarm. nsti- (*ni-sisdeKli, Altarm Verbum 129), lat. sidö 

setze mich;Jüber die Problematik der Verbindung von ved. sid-a- 

(und jav. °hiöa-y chwaresm. nyO- sitzen [u.a., Samadi 136, mit Lit.], 
s. HintzeZY 286f., Kel, Liste 71 und Anm. 1) mit idg. *sisd-e- (statt 
iir. *sizd-a-) vgl. KEWA III 473 f., Oett 413 und Anm. 36, Kli, a.a.O. 
129fL, H. Rix, Fs Knobloch 350 Anm. 56, T. Goto, I1J 31 (1988) 
315, GiovStudio I 345f. Anm. 931 (mit weiterer Lit.). - Einen Aor.- 
Stamm *säd-a- enthält wohl RV 5,43,12 säddd-yoni- 'an seiner 
Stätte sitzend’ (s. Renou, EVP 4 [1958168, Walk, Verbalfl 96f., 153f., 
G. Schmidt, AspAJb 133). - Ved. sädd- 'Reiten* < idg. *sod-ö- 'das 
Aufsitzen’, als Terminus der Wanderungszeit (~ ved. dnasd räthena) 

zusammen mit gr. öööc; 'Reise, Weg’ u.a. zu *sed (N. Oeltinger, 
Krat 23 [1978(79)] 61, IdgPferd 70); gegen gesondertes idg. *sed7 

'gehen* vgl. bereits die Lit. in KEWA III 473. - Ablehnend zu idg. 
*se-n-d° in ved. äsandi- s.o. 1 183. - Vom Perfektstamm (*sa-sd-) 

AV + sedi- f. Entkräftung (AiGr II 2,301; zur Semantik s. AV + 
sannd- 'niedergesetzt, versunken, erloschen, erschöpft, tot*). 

Fraglich PlD< *pi-sd°y s.o. II137 (mit der entbehrlichen Annahme 
eines SAD\ zuletzt Bai, Dict 246b). - Ererbte Bildungen mit *°sd° 

'sitzen’ werden in mdd- (o. II 50), ned° (s.o. II 56) und vedi- (o. II 
581) gesucht. - Zu beachten sadhdsthau. II 694. 

Über eine iir. Textkombination mit *sad und *dmäna-s. o. 11 348. 

sädamy s. sädä. 

sädas- n. Sitz, Wohnsitz, Haus (RV +; Nowicki 130f.). - Idg. 
*sed-es-y gr. eöog n. Sitz, Wohnsitz; zu SAD. 

Vgt. ved. uru ... sädas ~ gr. eupueöfic; o. I 227, LambAdj 224 
Anm. 3. 

Mit s° bildungsverwandt (Typus °rocas- : rocis-, o. II 464) wohl 
ap. hadis- n. Residenz, Palast, jav. hadis- Name der Gottheit des 
Wohnsitzes (nach anderen identisch mit ved. sädhis-\ s. sadhdstha-). 
- Über angenommenes *sat(s)— sädas- s.o. II 690 (sät-pati-)y u. 
II 698 (sat-kar-). 
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sädä Adv. stets, jedesmal, immer (RV +); sädam stets, immer 
(RV +), sada-diimmer (MS; ~ AV sadam-df- "sempitemus’, 
AiGr II 1,67, Schulze, KS2 [Nachlr] 843, 844). - Pä. sadä 

immer. - Iir., jav. haöa immer, stets (wenn in Yt 5,19). - Zu 
sa° "zusammen, mit", s. säm. 

sädä : sädam sind verwandte Bildungen; gegen ursprüngliche 
Identität (*adm[H\C> -<dä,, *dm[H]V> -dam, vgl. AiGr I 309, III 
75) s. KEWA 111 424. 

Auch in AV 4,4,7 wohl 'immer*; AiGr II 2,22, Schi, Wn 47. 

sadäniras.u. ttira-, o. II 50. - sadämnis.u. amnäs, o. 199. - 
sadivasy s. sadyäs. 

sadyäs Adv. an einem Tag, desselben Tages, sogleich (RV +); 
sadyastä- f., sadyastva- n. das Zusammenfallen auf denselben 
Tag (Br +). - Mi., ni., pkt. sqjjo, spjja(m) 'quickly*, u.a. (Tu 
13123f.). - Aus sa° "ein, in einem* (~ sakrt, säm) und uner¬ 
weitertem *dej- Tag* (~ *dj-ep- [dydv-], o. 1753), wie in adyä; 
s.o. I 65 und die dort angeführte Lit. 

Vgl. RV 2,19,6 sa-divas *am selben Tag’; zu beachten J. Morris 
Jones, A Welsh Grammar (Oxford 1913) 436. 

sadha-y s. sahä, 

sadhästha- n. Sitz, Stätte (RV +); sädhis- n. dss (RV 4-). - Nicht 
zu trennen von SAD; vgl. Übereinstimmungen in Semantik 
und Textgebrauch wie ved. apäm ... sadhästhe ~ apam 

sädhisi ~ apäm sädane, sadhästhe ... nisatta-, sädane sad- 

hästhe, u.a. 

Aus *sed-h2-es° (*sed'h2-e-s/*sed-h2-om lat. sedes, sedurn)! Vgl. 
die Lit. in KEWA III 424f., Nowicki 131, Kui, IIJ 18 (1976) 250, 
Euler, Gemeinsamkeiten 227 f., Schrijver, Refl 376. 

Fraglich ist Gleichsetzung von sädhis- (*sed-h2-s-, 'sed-hyis-l) 

mit ap. hadis-y jav. hadis- (s. sädas-); vgl. Kui, a.a.O., E. P. Hamp, 
Gio 59 (1981) 158, E. Ravnaes, IIJ 23 (1981) 256f. 

sädhis-, s. sadhästha 
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sadhrim (s.u.) Adv. nach einem gemeinsamen Ziel (RV 2,13,2); 
sadhryähc- auf ein Ziel gerichtet (RV +), sadhricina-, °ina- 

nach einem Ziel hin gerichtet (RV +). - Pä. pkt. saddhim 

zusammen (AiGr, IG 62 Anm. 170 [mit Lit.), Berger, Probl 
50; s.u.). - Enthält sa° ‘zusammen, gemeinsam’ (~ sam)\ 

°dhr-J° vielleicht zu DH AR. 

KEWA HI 425, mit Lit.; einmaliges °dhrim wohl für *dhri im (Old, 
Not I 198). Mi. °im erweist nicht *°im (Berger, a.a.O.; T. Oberlies, 
IIJ 38 [1995] 138, mit Lit.). 

RV 5,44,10 sädhreh bezieht sich offenbar auf einen Rsi-Namen 
sädhri- (< *sadhri- ‘zielgerichtet*, mit Vokativ-Betonung?). 

SAN, s. SAN1. 

säna- Adj. alt (RV +), sanakä- alt, ehemalig, früher (RV +), 
sanqjä Dual die beiden Alten (RV 1,62,7), sänay a-, sanäya- 

alt, von alters bestehend (RV; AiGr II 2,213), sanätäna- be¬ 
ständig, ewig (AV +; s. AiGr II 2,594), sanyas- älter, alt (RV). - 
Pä. sanantana- ursprünglich, alt, ewig (PTSDict 675b), pkt. 
sanätana- beständig, immerwährend. - Iir., jav. hana- alt, 
greis (s. KEWA III 426, Hinz, NÜ 114f). - Idg. gr. 
cvo<; alt, vom vorigen Jahr, arm. hin alt, air. sen alt, lit. senas 

bejahrt, alt, gebraucht, lett. sens früher, ehemalig, vgl. lat. 
senior Greis (~ ved. sanyas-), senex (GenSg senis) alt, bejahrt, 
Greis, got. sineigs „npeoßbTTi^“, u.a. 

KEWA, a.a.O., mit Lit.; Lehmann 304bf., Lubotsky, System 76, 
Schryver, Refl 149fF., Kanilis 11 169ff. 

sdnaranur RV 1,96,8 °rasya. - Unklar. 

Ohne gesicherte Übersetzung; s. die Lit. in KEWA III 426, ferner 
Renou, EVP 12 (1964) 98, - Unerweislich ist daher Urverwandtschaft 

mit gr. Evapcc n. Plur. ‘Waffen eines gefallenen Gegners* (s. Frisk 
1509f., III87, KEWA, a.a.O., M. Morani, Aevum 66 [1992] 17, M-Br, 
FMSpIdg 230). 

sanätänas. säna-. 
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sanaru- m. Name eines Lehrers (SB). - Vielleicht zu SAN1 

(KEWAIII 426). 

Fraglich altiran. Vianärü- f. N. pr. (~ s°) in der elam. NÜ, s. die 
Lit. bei Hinz, NÜ 115. 

SAN1 gewinnen, erlangen; verschaffen, für einen anderen ge¬ 
winnen (RV [sanöti] +), Perf. sasäna hat gewonnen (RV), Part. 
sasaväms- gewonnen habend (RV +; s.u.); Aor. sänaty sanema, 
sanisat u.a. (Narten, Aor 263f.); abht-säta- erlangt, errungen 
(RV 5,41,14), sätd- verdient, n. Erlangtes (RV +), Fut. sanis- 

yäti\ sanisydnt- gewinnen wollend (RV +; Hoffm, MSS 41 
[1982] 61 = HoffmA 767); Desid. sisäsati, äsisäsan (RV +), 
Int. sanisnatasie haben immer wieder gewonnen (RV 1,131,5; 
Schaeferlnt 196); go-säni-, °sän- (RV +), °sä- (RV) Rinder 
gewinnend (u.a., s. AiGr II 2,31), väja-säni-, °sa- Siegespreis 
gewinnend (o. II540), su-säna- leicht zu erwerben (RV 1,42,6), 
su-sanana- dss. (RV 7,12,3), sani- m. Gewinnung, Beschaffung 
(RV +), sanitärsanitär- Gewinner, gewinnend (RV +; Tichy, 
-tar■- 342, 344), sänitu- m. Erlangung (RV 1,8,6 °tau, Liebert 
51 f. [s.u.]), sanitra- n. Lohn (RV 9,97,29), samtvan- m. Gewin¬ 
ner (RV 10,36,9), sänutri- Adj. f. gewinnbringend (RV), säsni- 

immer wieder gewinnend (RV; Tichy, a.a.0.240,245), säri- f. 
Erlangung, Erbeutung (RV). - LAV *säti- ‘gewinnend’ (s.o. II 
540)? - Mi., dard., ni., s. Tu 13126, 13332. - Iir., aav. hanäni 

werde ich erhalten? (Y 44,18), hanaemä(cä) mögen wir ge¬ 
winnen (Y 41,4) u.a., jav. hanaesa mögest du gewinnen, 
nmäna-r}han- der sich das Haus erworben hat, u.a. (s. Kel, 
Liste 71); vgl. u. - Idg. *senh2 (s.u.), vgl. heth. sank- beab¬ 
sichtigen, erstreben, suchen, gr. dvuo>, avua), avupi vollende, 
bringe zustande; u.a. 

Im Idg. Aorist-Wurzel *senh2 'erlangen* ~ Präsens 'zu erlangen 
suchen’ (~ ahd. sinnan 'nach etwas streben*, s. die Lit. bei Oett 
182 Anm. 30); -«-Erweiterung *senh2~u- (heth. sänhu- 'roast* < „*do 
thoroughlyu, gr. dviko, ved. sanöti; Eich, Hethldg 55 Anm. 42, S. E. 
Kimball, MSS 52 [1992(94)] 80). S. die Lit. in KEWA III 428, Stru, 
NuA 70ff, 118f. Anm. 337, Schi, HA 90 (1976(77]) 339ff, Kimball, 
a.a.O. 91 Anm. 62, M-Br, FMSpIdg 228ff. 
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Ved. SAN1 ist ererbte Set-Wurzel; dazu schwundstufig .sä < *sph2 

(s.o. *sdni- ~ 9sä-). Schon iir. ist dieses *.sä gelegentlich als -ä-Wur- 
zel behandelt worden (ved. pasu-sä- Vieh verschaffend, GenSg 
pasu-f-dh, jav. ßü-s-ö, o. II 108, 109), s. dazu KEWA III 428 
(mit Lit.), E. Pirart, AnnlON 52 (1992) 234 Anm. 36. Auf sä beru¬ 
hend auch RV sata-seya- 'Gewinnen eines Hundert’, Käth + sesam, 

set (Prekativ), TS simähi 'wir mögen uns erwerben’ (HofFm, MSS 22 
[1967] 26f. = HoffmA 484f., mit Lit.). - Über sasaväms- Perf.-Part. 
(statt *sa-sä°) s. Hoffm, MSS 32 (1974) 77 flT. = HofTmA 544 ff. - 
Laryngalschwund in der Komposition vielleicht im N. pr. purusdnti- 

(RV, Br), wenn *°santi- für *senh2-ii-/*sphrti- (RV sati-)\ RV sänitau 

ist freilich nicht sicher auf *säniti- (~ *°santi-) zu beziehen, sondern 
gehört eher zu sdnitu- (s.o.). 

S. sänasi-\ fragliche weitere Anschlüsse an SAN1 in KEWA Ul 
428. 

sanitär, s. sanutär. 

sanutär Adv. weg, fort, abseits (RV); sänutya- etwa: fernstehend, 
fremd, heimlich (RV). - Idg. *spH-u°, vgl. aav. hanara ohne, 

lat. sine ohne, air. sain besonders, verschieden, got. sundro 

gesondert, abseits, u.a.; s. die Lit. in KEWA III 427, Oett 
159, Bee, KZ 96 (1982/83) 207 f., Lehmann 329a, G. Pinault, 
DialLitlndA 42f., Schrijver, Refl 218f. 

Fraglich ist sanitär als ein mit s° vergleichbares Adverb an drei 
RV-Stellen; vielleicht liegt überall der GenSg von sanitär- (SA N') 

vor (s. KEWA, a.a.0.; Pinault, a.a.O. 40). - Umstritten auch RV 
4,38,4 sdnutara- (s. KEWA, a.a.O., Pinault, a.a.O. 89); doch ist sdnu- 

tara-y durch einen späteren Dichter umgedeutet, wohl letztlich auf 
s° Tort’ zu beziehen: Tichy, -tar- 58f. - Nicht hierher gr. aveu ‘ohne* 
nach M. Fritz, HS 108 (1995) 195 ff. 

S. sänukä-. 

sdnemiy s. nemi-, o. II 56. 

sanerü, RV 10,106,8. - Unübersetzbar. 

S. die Lit. in KEWA III 427 und das Urteil von Renou, EVP 16 
(1967) 74. 

sanöti, s. SAN1. 



698 sdnt- - SAP 

sänt- Part./Adj. seiend, echt, wirksam, tüchtig, gut (RV +), sati- 

f. seiende, weilende (RV +; jünger ‘gute, treue Frau’), sät- 

n. das Seiende, die reale Welt (RV +); saHamd- bester, ober¬ 
ster, erster (Br); sat-tvd- n. Sein, Wesen (Sariih +). - Mi., nu., 
dard., ni., pä. saj-jana- m. guter Mann, usw. (Tu S. 760a, s.v. 
sänt-\ TuAdd 13090,13126a, 13127). - Iir., aav. hant- existie¬ 
rend, seiend (hqs> hat, hätqm, f. häitl-), jav. hant-, Haiti- 
u.a. dss., hastama- tüchtigst, khot. hastara- besser, hastama- 

best (Bai, Dict 475a). - Idg. *hxsent-y Präs.-Part. zu *hxes 'sein* 
(AS \ o. 1144); heth. /asant-/ seiend, existierend, wahr, wirk¬ 
lich (s. Puhvel II 289, 291 [mit Lit.]), gr. eovt- seiend (myk. 
<e-o> = /ehön/) usw. (Rix, Gramm 234, M-Br, GrSprw II 63 
[mit Lit.]), lat. prae-sent- anwesend, u.a, 

S. satyä-, o. II 691 (mit Weiterem); hierher ved. satindetwa 
‘echt, wirklich1 (o. II690), möglicherweise satvan- (s.d.). Zur Seman¬ 
tik von %sent- s. CampRic 139fT. - Schwerlich sat0 ‘gut1 in sdtpati-, 
s.o. II 690; *sats° ‘Sitz1 (~ sddas-), das in sdtpati- gesucht wird, 
soll auch in Mn + (~ Päa 1,4,63) sat-kar ‘ehrenvoll bewirten, gast¬ 
freundlich aufnehmen* vorliegen (wohl nicht ja/-fcor „*Gutes tun“; 
s. KEWA III 425 f., wo noch zu Anderem). 

santya- m. Beiwort des Agni (RV [VokSg santiya]). - Aus säm 

+ Suffix -t(i)ya- (vgl. dpa-tya-, ni-tya- [o. I 82, II 43] u.a.); 
s° = „in Gemeinschaft befindlich, Genosse, Mitbewohner“. 
Dazu german. *sampija- > ahd. santfti, nhd. sanft („♦zusam¬ 
menpassend, angenehm“), sowie vielleicht heth. /sanezzi-/ 
'angenehm, befriedigend*. HofFm, MSS 23 (1968) 29ff. = 
HofFmA 494fF., mit Lit. 

Bei Hoffm, a.a.O. über abweichende Erklärungen von j°, z.B. 
als Ablautvariante von satyd-. 

Ved. santya nicht aus sahantya (VokSg, RV +); vielmehr ist dieses 
Umformung von santya nach sdhant- ‘überwältigend* (HofTm, a.a.O. 
32 = 497, mit Lit.), 

sathdhi-, °dhyä-, s.u. säm. 

SAP pflegen, ehren, hochhalten, hegen (RV [sdpanti, dsapanta, 
sdpant- u.a.] +; KEWA III 429f.. Goto 323), Perf. sepur sie 



sapa- - sapitvd- 699 

halten in Ehren (RV 6,29,1); Kaus.-Aor. sisapanta sie sollen 
sich pflegen lassen (RV 7,43,4; s. Jamison, ~dya- 219); nis- 

sapirt- etwa Verschwenderisch’ (RV 1,104,5; B. Vine, IF 93 
[1988] 54), rta-sap- das Rta hegend (RV), keta-säp- den Willen 
achtend (RV 5,38,3; o. I 399). - Iir., aav. hapti beachtet, hält 
sich an, bewahrt (apm, Y 31,22; ~ RV rtäm scip, rta-säp-, Kel- 
Pir III 76), hafsidu hältst (Y 43,4). - Idg. *sep (s.u.), gr. ibi-o 
besorge, betreibe, verrichte. 

S. die Lit. in KEWA III 430, Vine, a.a.O. 52fT.; Puhvel III 233 
(und Gs Van Windekens 223) selzt idg. *Axs-ep (~ *Axes-p > heth. 
/hasp-/ 'handle, come to grips with, take care of, dispose oP) an. 

Dazu sapary0 \ über die Annahme semantischer Besonderheiten 
von SAP s.u, sapa-, saptd, sdptivgl. SEV. 

sapa- m. Penis (MS +). - Unklar. 

Angesichts vielfältiger Möglichkeiten erotischen Slangs kann s° 

als „*Pfleger“ od. dgl. zu SAP gehören; eine erotische Sonderbedeu¬ 
tung von SAP ist (gegen Ge, VedStud II135) für Belege wie RV 4,4,9 
und 9,97,37 (wo mit „pflegen“ auszukommen ist) nicht anzuneh¬ 
men, und ganz fraglich bleibt TB säpay0 (angeblich „futuere“), s. 
Jamison, -äya- 219 Anm. 3. - Erwägbar ist weiterhin tabuistische 
Umstellung aus *pdsa’ (~ päsas- usw., o. II 111); s. KEWA III 431 
(wo noch zu Weiterem). 

sapätni-, sapätna-, säpatnd-, s. pdtnio. II 74. 

sapary° ehren, verehren, darbringen (RV [saparydtiy °ydnt- u.a.] 
+); saparyü- willfährig, gehorsam, ergeben, ehrerbietig (RV), 
saparyenya- zu verehren (RV 6,1,6). - Idg. *sepel-ie- "Ehrung 
erweisen’, vgl. lat. sepeliö "begrabe, beerdige’ (,,*erweise die 
letzte Ehrung“); Ableitung von *sep-el- "Ehrung’, zu SAP. 

S. die Lit. in KEWA III 430 (auch zu Überholtem); Oelt, 1H 17, 
Steinbauer, Unters 86, B. Vine, IF 93 (1988) 57 Anm. 21, Pet, Mise- 
LingGrL 97 Anm. 49. 

RV 10,106,5 saparya steht an einer unübersetzbaren Stelle, vgl. 
GeRV III 325, 326, Renou, EVP 16 (1967) 74, 75. - Zur Erwägung 
von ved. *sapar- in unklarem sdpara- (SBK) s. KEWA, a.a.O. 

sapitväs. p//vd-, o. II 131. 
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saptä sieben (RV +); saptdtha- der siebente (RV), saptamä- 

dss. (VS +); saptati- f. siebzig (RV +), sapta- n. Siebenzahl 
(RV +)* - IAV *sapta°i Kikkuli-Traktat sa-aHa-ua-aMa-an-na 

Siebener-Wendung’ (KammArier 204). - Mi., nu., dard., ni., 
pä. satta sieben, usw. (Tu 13139, mit Verweisen; TuAdd 
13139AF.). - lir., jav. hapta sieben, aav. jav. haptaOa- siebenter 
(Y 32,3 °tai6e 'in the seventh*; Yt 19,2 °taOöy usw.), khot. 
hauda, sogd. 'ßt('), chwaresm. ’ßd, parth. mp. np. hqft, oss. 
avd usw. 'sieben*; jav. haptäitikhot. haudätä u.a. 'siebzig*; 

khot. haudamamp. np. hafiom 'siebenter*; usw. (Bai, Dict 
498bf., Emm, GvozdNum 299,310,323). - Idg. +septm (s.u.), 
gr. enxä, lat. septem sieben, septimus siebenter, heth. si-ip-ta- 

mHa° Flüssigkeit aus sieben Substanzen (*septm-io-y Oett 
538), got. sibuti sieben, usw. 

S. die Lit. in KJEWA HI 431, Lehmann 301a. Zum Etymon des idg. 
Zahlworts vgl. Älteres in AiGr III 356; nach Schmid, Wort und Zahl 
14 gehört idg. *septm zu SAP (älteste Bedeutung „Pferde mit Hand 
und Zügel Zusammenhalten“ [~ RV 9,97,37 sdpanti... rathirasah 

suhästäh], s. säpti-; Schmid, a.a.O. 13 f.). 
Vgl. ererbte Kompp. wie saptä-dasa ‘siebzehn* (YV +), sapta- 

dasä- ‘der siebzehnte* ($B +), pä. sattadasa 'siebzehn* u.a. (Tu[Add) 
13146) ~ jav. haptadasa- 'der siebzehnte1, mp. hqftdah, chwaresm. 
'ßdö(y)s ‘siebzehn* (u.a.), lat. septemdecim (Emm, GvozdNum 304, 
Schm, HS 107 [1994] 24 f.); saptamäsya- ‘siebenmonatig* [Kind] 
(Käth), pkt. sattamäsia- 'siebenmonatig* u.a. (Tu 13154) ~ jav. 
hapta.mähiia- 'sieben Monate dauernd’ (von der Schwangerschaft). - 
Zu RV 8,72,16 saptä-padi- s. GeRV II 399 (ad 16b), KEWA, a.a.O. 

säpti- m. Gespann, Bespannung, Roß (RV + [s.u.]); sdptivant- 
zusammengespannt (RV 10,6,6), Rossefahrer (RV 7,94,10). - 
lir.? Fraglich *hu-safti- (und *hafti-) N. pr., s. Hinz, NÜ 110, 
128, mit Lit. - Wohl mit SAP zu verbinden. 

S. die Lit. in KEWA III 432; Ausgangsbedeutung von s° war 
wohl „Gespann“ (Liebert 197 f., Renou, EVP 4 (1958) 43, KEWA III 
432 und Anm. *, mit Lit.). Nach Schmid, Wort und Zahl 13 f. hatte 
die Verbalsippe als ältesten semantischen Wert „Pferde ... Zusam¬ 
menhalten“ (s.u. saptä; das Zahlwort wird bei Schmid, a.a.O. 14 
einbezogen. RV 5,45,9 saptasva- viel!, „mit angespannten [oder: mit 
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sieben] Rossen“, vgl. jedoch Luders, Varupa 688, ferner AiGr II 
2,304). - S. Lubotsky, System 35. 

Wohl nicht hierherzustellen RV 8,41,4 sdptya- und RV 2,19,7 
sapta- (sonst „Siebenheit“); s. die Lit. in KEWA 111432 und Renou, 
EVP 7 (1960) 29. 

IAV *sapti- (s. KEWA, a.a.O., KammArier 65) ist (trotz W. Wüst, 
Spr 20 [1974] 153) unerweislich. 

sabardüh- (RV 10,69,8 °dhük NomSg), °dhü- (RV 10,61,17 °dhüm 

AkkSg; AiGr III 326), °dugha- (fern. °ä-y RV) Epitheta bzw. 
Namen der Milchkuh. - Iir. *°dhugh(a)- gehört zu DOGH\ 

ved. sabar0 wohl zu aav. häbuuant- (Y 38,3), etwa 'saftig* (s. 
auch das Folgende; Narten, YH 212, HumbElfSkj, Gä 11125). 

Weiter vielleicht zu ahd. so/'Saft* usw.; s. KEWA III 432f (mit 
abweichenden Vorschlägen), Narten, a.a.O. 

sabvä- nur AkkSg Käth, VS + sabväm, TB sabüvam (vielleicht 
von *sabü-\ wohl „das Flüssige der verdauten Speise“ (Nar¬ 
ten, YH 212 und Anm. 63). - Mit sabar°y aav. hdb° ('Saft*?) 
zu verbinden (s. sabardüh-)! 

sabhä- f. Halle mit Feuerstelle und Würfelplatz, Versammlungs¬ 
haus, Saal, Gesellschaft, Öffentlichkeit (u. dg!.; RV +, s. 
RauStaat 75ff., Bur, Krat 17 [1972(74)] 157, F. Crevatin, InL 
9 [1984] 191, Falk, Brudersch 84fF.), sabheya- in der Öffentlich¬ 
keit gewandt, gesittet (RV +; anders Falk, a.a.0.92ff.), sabhä- 
path m. Eigentümer einer s° (Kä(h +). - Mi., ni., pä. sabhä- 
f. Versammlungsraum, u.a. (Tu 13167, 13170ff.). - Iir.? Viel¬ 
leicht jav. *habä- im Namen habäspa- m. (s. die Lit. bei Mh, 
ZNdA 37f.; Weiteres ist ganz unsicher, vgl. KEWA Hl 433f, 
Hinz, NO 106, 117, 247). - Unklar. 

Die Ursprungsbedeutung des so schwer bestimmbaren Wortes 
(Rau, a.a.O. 81) war wohl „*Gebäude“ (Halle, Saal), woraus erst 
sekundär „Versammlung, Gesellschaft“ u.dgl.; das erschwert die 
Akzeptanz der Deutung als „*Zusammen-Sprechen, colloquium“ 
(mit *bhä2 'sprechen1, o. II 260; s. die Lit. in KEWA III433). Ebenso 
ungünstig sind die semantischen Verhältnisse der Verbindung mit 
got. sibja 'Verwandtschaft’, nhd. Sippe usw. (s. die Lit. bei Lehmann 
300b, S. R. Slings, Mnem 32 [1979] 267). 
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sdm Präverb, Präposition zusammen, mit, zugleich (RV +; 
DelbrSynt 467 fT.); sam°/sa° (*y/7i°) vielfach in Kompp., vgl. 
sdm-iti- f. Zusammenkommen, Treffen (RV +), sam-idh- f. 
Brennholz (RV +; s. KEWA III 438), sam-ahkd- m. „Zusam¬ 
menkrümmer“ (AV, IB u.a.; 'ein Krankheitsdämon’, 'Raupe’, 
Hoffm, IIJ 4 (I960] 25f, 26 Anm. 17 = HofTmA 101 f., 102 
Anm. 17), sam-ard- m. (RV +), sam-ärana- n. TrefTen, Kampf 
(RV), säm-gati- f. Zusammentreffen (RV +), sam-manas- 

gleichgesinnt (AV +), sdm-priya- einander lieb (AV +), sa- 

patni- f. Mitfrau (RV +; o. II 74), sa-srüt- strömend (RV), 
usw. (s. AiGr II 1,73ff., 261); sam-dhi- m. Zusammenfiigung, 
Verbindung, Gelenk, Zwischenzeit, Übergang, Dämmerung 
(RV +; dazu RV *vrsa-sandhi-, o. II 575), sam-dhya- f. Däm¬ 
merung (Br +; s. KEWA III429); san-ca-vi-ca- 'going together 
and asunder’ (AVP; Hoffm, IIJ 11 [1968] 5f. = HoffmA 
232 f., G. Dunkel, IF 84 [1979] 188). - Mi, nu, dard, ni, pä. 
san-dhi- Verbindung (~ sanjhä- f. Abend), sah-gata- getroffen, 
zusammengekommen, sam-aya- m. Zusammentreffen, usw. 
usw. (Tu S. 745aff, 762aff, TuAdd S. 102aff, 104bf). - 
lir., aav. h3m (z.B. Y 30,4 häm ...fasaetem '[Ihese two] con- 
front each other’, Y 53,3 harn farasuuä 'take counseP, Y 33,6 
häm.parsti- 'consultation’), jav. hqm zusammen, hqm.raoöa- 

zusammen aufwachsend (s. Hoffm-Narten 74), han-däiti- f. 
Zusammenstellung, ham-arana- n. Zusammentreffen, Schlacht, 
han-gaiti- f. Zusammenkommen, ap. ham-arana- n. Schlacht 
(= jav. hamar°, ved. samarana-), <hgmt-> = /ham-gmata-/ ver¬ 
sammelt, khot. ham-jsam- sich versammeln, mp. han-jaman, 
np. an-juman Versammlung, Gemeinschaft, sogd. ’n-jmn 

Versammlung, oss. cem-byrdf°burd Versammlung; usw. (s. 
die Lit. in KEWA III 434 Anm. *; Bai, Dict 446a). - Idg. 
*sem/*som/*sm 'zusammen’, vgl. lit. sam-das Miete, aksl. 
sQ-db gerichtliche Entscheidung, Urteil (~ ved. sdm dhä, 
sam-dhi-; Fraenkel 761b, Rasmussen, Morphophon 218f.),gr. 
ä-, a- (*sm-y z.B. in ä-öetapeo<;; s.o. I 475); mit *sem 'zusam¬ 
men’ sind idg. *sem- 'ein’ (sa-krt, o. II 683) und *somH6- 

'derselbe’, *smmo- 'irgendein’ (~ samd-, sama-, u. II 703) 
verwandt. 



samä- - samäd- 703 

Vgl. die Lit. in KEWA III 434; s. bes. zu sähkäsatäs, jafrä, 
.radä, sadhrim, santya-, samädsamlkä-, samipa-, samudrä-, 

sahäy säkäm, jomr, i/ncr 
Weiteres in KEWA III 434 Anm. *, 435, 436, 800. 

samä- Adj. gleich, gleichartig, derselbe (RV +). - Mi., nu., dard., 
ni., pä. sama- gleich, usw. (Tu 13173, mit Verweisen; TuAdd 
13173,13346). - Iir., aav. jav. hama- gleich, ap. hama- ein und 
derselbe, khot. hama-, mp. np. harn derselbe (Bai, Dict 457b). - 
Idg. *somH-ö-, gr. 6|io<; gleich, ein und derselbe, got. sama- 

leiko „ojioiox;“, sama derselbe, u.a.; von einer Set-Wurzel 
*sem-H (~ sima-) neben *sem- in sama- (beide letztlich zu 
*sem 'zusammen’ ~ ‘ein’; s. säm). 

Vgl. die Lit. in KEWA III 436f.; A. Sihler, JIES 1 (1973) 112, Stru, 
PICL XI,1 (1974) 377fT., Darms 167, 481 Anm. 65, Bee, KZ 96 (1982/ 
83) 203 Anm. 1, Schrijver, Refl 218, - Anders F. Bader, Verbum 2 
(1979) 143; s. auch Kel-Pir 1 62 Anm. 1, II 326. 

Hierher wohl LokSg RV sdsmin 'an demselben’ (s. AiGr III542 f., 
o. II 683) < *samäsmin (Hoffm, Inj 204 Anm. 189). - Vgl. samänä-. 

sama- Fron, (tonlos) irgendeiner, jeder, wer es auch sei; Plur. 
same alle (RV; DelbrSynt 27, AiGr III577 f.); samaha irgend- 
wie, irgendwo (RV, AV). - Mi , nu., dard., singh., pkt. sama- 

alt, usw. (Tu 13174). - Iir., jav. hama- jeder beliebige, khot. 
hama- all, vgl. mp. hamäg; np. hama all, mp. np. harne allzeit, 
immer, parth. hmg all, u.a. (Bai, Dict 457a). - Idg. *smm-o- 

(~ *sem- *[irgend]ein’; s.u. säm, samä-), gr. äpo-öev irgend¬ 
woher, o\)&-a\iö<; nicht irgendeiner, keiner, got. sums, an. sumr 

irgendeiner. 

KEWA III 436, Stru, PICL XI,1 (1974) 378fT, Lehmann 328f., 
jeweils mit Lit. 

samanka-, s. säm. 

samäd- f. Schlacht, Kampf, Treffen (RV [wohl auch 6,75,1.2, 
doch s.u.] +), samädvan- schlachtgewohnt (RV), samädana- n. 
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Streit (RV 1,100,6; wohl Augenblicksbildung [samad- X sama- 

rana\ Schm in KEWA III 435). - Zu sdm. 

Wohl mit suffixalem °ad- (AiGr II 2,27,175); s. jdm-Ableitungen 
für 'Schlacht, Treffen’ wie sam-arana-y säm-iti- (o. II 702), samika- 
(u. II 705), auch sdmana- n. 'Kampf, Streit’ (RV [9,96,9 u.a.J; ~ RV 
sdmana- n. Treffen, Zusammensein’ [~ Adv. samana 'zusammen’, 
got. samana 'zusammen’, AiGr II 2,205, Lehmann 295a], s. Renou, 
EVP 3 [1957] 20,16 [1967] 109), samanikd- 'Schlacht’ (RV 10,107,11 
°kesu\ AiGr II 1,261). - Nicht sa-mdd- (KEWA, a.a.O.; doch s. Renou, 
EVP 16 [1967] 109 [Doppelsinn (wie rdna- u.a., o. II 427 f) in RV 
6,75,1.2?]); Urverwandtschaft von s° mit gr. öpaöog 'lärmende Men¬ 
schenmenge, Getümmel’ vertritt Tichy, OnV 193 f. 

sdmana-, samana, samanikd-, s.u. samad-. - samara-y °arana-y 

s. sdm. 

sämä- f. Jahr, Halbjahr, Jahreszeit (RV +); su-sama- n. gutes, 
glückliches Jahr (§B; AiGr II 1,39), ai-samas Adv. heuer 
(o. I 275). - Mi., ni., pä. samä- f. Jahr, u.a. (Tu 13198, K. R. 
Norman, JPaTSoc 17 [1992] 215fT.). - Iir., jav. ham- Sommer, 
maiöiiöi-sam-a- m. Gott der zweiten Jahreszeit (Schi, Wn 62, 
Kel, NR 399; ~ gri-sm-ao. I 510), vgl. khot. hamäna- Som¬ 
mer, mp. hämin Sommer, u.a. (Bai, Dict 459b). - Idg. wohl 
*s(e)m-eh2-/*sm-h2- (-* *semh2-)y s. E. P. Hamp, IF 66 (1961) 
26, AArmL 2 (1981) 13, Schi, a.a.O.; vgl. arm. am Jahr, amarn 

Sommer, air. sam, ahd. sumar Sommer, u.a. 

S. die Lit. in KEWA III 437f, G.-J. Pinault, TIES 6 (1993) 151ff; 
die -r-Erweiierung (arm. amarn, german. *sumera-y Schm, Gramm 
52, Kluge-Seebold 679a) sicherlich nicht in ved. samä- (°mä NomSg 
zu *samarUhl 329b). 

samana- Adj. gleich, gemeinsam, derselbe (RV +; zur Flexion 
s. AiGr III 582f.). - Mi., ni., pä. samana- gleichartig, u.a. 
(Tu 13211, mit Verweisen). - Iir.? Fragliches bei Emm, SGS 
248, Morg, Shughni 44b. - Wohl zu sama-. 

Wahrscheinlich aus einem Adv. *samä, AiGr II 2,735, mit Lit.; 
nicht besser *sa-mäna- 'gleiches Maß (o. II 348) habend’ (s. AiGr 
II 2,275, Bai bei Emm, a.a.O.). 
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Anders AV + samänä- m. feine der Arten des Atmens’, s.o. I 72 
[und H. W. Bodewitz, ALB 50 (1986) 334II). 

sämäntasamämä-, s.u. AM1, o. I 97. 

sämiti- samidhs. 

samlkä- n. Schlacht, Kampf, Treffen (RV [LokSg °/ce]). - Zu 
sflm. 

Über weitere ja/w-Ableitungen für 'Schlacht, Treffen’ s.u. sänkä 

samäd-. - Die Ableitung aus Erbwörtem wieprätika- ~ prati, 
s. AiGr II 2,520; ebenso ist RV + 'gegen¬ 
einandergekehrt’ (mi., ni., s. Tu 13245f.) nach praty-änc- u.dgl. für 
*sam-anc- eingetreten (AiGr II 2,153; sekundär auch iran. *hom-ak° 
[nach +apäk°, *apänc-, o. I 85] in mp. hamag 'all, Nyb, ManP II 
90b; s. ferner KEWA III 439). 

samipa- n. Nähe (SrSü +). - Pä. samipa- nahe, u.a. (s. Tu 13226). 
- Zu säm. 

°ipa- analogisch aus Fällen mit *<7-/i2/>* (z.B. pratipd- u.a., o. II 
177) übernommen; AiGr II 1,100, KEWA III 435, G. Buddruss, 
GSoInd I 33. 

samudrä- m. breiter Strom, der durch die Vereinigung von zwei 
oder mehr Flüssen gebildet wird; Flut, Meer (RV +; Klaus, 
Wasserf 26, ZDMG-Suppl VII 364fl, W. Rau, Krat 37 [1992] 
188, D. Maggi, AGI67 [1992] 110 Anm. 17, mit Lit.). - Mi., ni., 
pä. samudda- m. großer Fluß, Meer, u.a. (Tu 13236). - Aus 
säm und *udr- Wasser’ gebildet (s. udän-, o. I 215), AiGr 
11 1,112,11 2,849. 

samyänc-, s.u. samfkä-. 

SAY('binden’), s. SÄ. - SAY(r, 'schießen’?), s.u. sayaka-. 

SAR laufen, loslaufen, eilen (RV [sisarsi, sisrate]), Perf. sasära 

ist weggelaufen (RV +); Aor. äsarat lief los (RV +); saräy0 

laufen (RV 4,17,2; Jamison, -äya- 64), punah-sara- zurück¬ 
laufend (RV 7,55,3; s. A. Lubotsky, IIJ 32 [1989] 104); särtar- 
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m. Läufer (SB), sännet- m. Loseilen, Loslaufen (RV 1,80,5), 
su-saranä- n. leichtes Fortlaufen (RV 8,27,18), srtvan- eilend, 
behende (RV +), u.a. - Daneben Formen eines synchron 
davon verschiedenen, letztlich vielleicht damit ursprungsglei¬ 
chen (s.u.) SAR 'sich erstrecken, ausdehnen’ (RV [sisarti, 

sisrate\ +; Perf. v/ sasre hat sich auseinander gedehnt [RV], 
Aor. prä asäri[SB], Kaus. säray0 ausdehnen lassen [RV +], Int. 
^r-jr-[Schaefer!nt 198], Inf. viprd-sartave zum Sich-Ausbrei¬ 
ten [RV]); s. J. Narten, MSS 26 (1969) 77 (T. (weitere Lit. in 
KEWAIII471), Jamison, a.a.0.64,170, Goto 323 f,Schaefer- 
Int 198 und Anm. 596. - Mi., nu., dard., ni., pä. sarati bewegt 
sich, säreti setzt in Bewegung, usw. (Tu S. 782b, s.v. SR; 

TuAdd 862, 7131, 8825, 8838, 11813a, 13250, 13358). - lir.? 
Zu fraglichen Formen von iran. *har- 'to rise’ s. KEWA, 
a.a.O., Bai, Dict 479b; vgl. Abaev IV 179. - SAR 'loslaufen’ 
wohl aus idg. *ja/, vgl. gr. aXXo\iai, lat. saliö 'springe’; idg. *sal 

'sich erstrecken’ (ved. SX/?[2], gr. idAAo 'strecke aus, ent¬ 
sende’) ist mit *scil 'loslaufen’ vielleicht als „*sich schnellen“ 
ursprungsgleich (Narten, a.a.O. 98f., KEWA, a.a.O., Frisk III 
27, 109, Pel, Lar 98). 

Anders U. Roider, KBS 2,2-3 (1976) 96IT., 100 Anm. 9 (idg. *ser; 
Up + samsära- 'Kreislauf der Existenzen’ ~ air. cophur etwa 'Her¬ 
umwandern, Schicksal, Seelenwanderung’ < *kom + sür). - Irrig 
ist der Ansatz 'fließen’ für SAR; damit wird Bezug auf idg. *ser 

'fließen’ hinfällig (s. KEWA IIL 472). SAR 'eilen, loslaufen’ bezieht 
sich zwar oft auf Gewässer (s. saräyu- u.a., KEWA III 471); Nomi¬ 
nalbildungen, die SAR „^fließen“ erweisen sollen, sind jedoch alle¬ 
samt unsicher (KEWA, a.a.O.; dazu Bur, Krat 17 [1972(74)] 157). 

SAR 'laufen, eilen’ steht in Supplelion mit DHÄV, o. I 790 (mit 
Lit.), Kui, Fs Risch 215. 

Ein SAR(3) 'behüten, schützen’ vielleicht in AV + prati-sard- 

m. 'Amulettschnur, Abwehrmittel, Schutz’; vgl. die Lit. in KEWA 
II 360. 

S. saranyü-. 

sarägh- f. Biene (SB), saräghä- f. dss. (AVP +), säraghä- von der 
Biene kommend, m. Biene (RV +); saräd-bhyas den Bienen 
(RV 1,112,21), samt Biene (TS +; AiGrIII 229).-Nicht klar. 



sardjant- - snrnrna- 707 

Ausgangsform sardgh- oder *sardfi- S. die Lit. in AiGr, 
a.a.O. - Referat unbefriedigender Deulungsvorschlage in KEWA 
III 441. 

Schwerlich fortgesetzt in JüS sarata- 'Eidechse' (mi., ni., Tu 
13248); s. KEWA, a.a.O. 

saräjant-y nur RV 10,115,3 °tam: nicht klar. 

Wenn etwa „die Wege (ädhvanah) wandelnd“, dann vielleicht zu 
einer Erweiterung von SA R 'laufen'. S. die Lit. in KEWAIII441 (dort 
auch zu anderem); Joachim 170. 

saräty saräd0, s. sardgh-. 

saranyü- Adj. eilig, behende, sich rasch bewegend (RV); 
saranyu- f. Name einer Tochter des Tva§[ar, Mutter der 
Asvin und der Zwillinge Yama und YamI (RV 10,17,2; s. die 
Lit. in KEWA III 442 und bei Renou, EVP 16 [1967] 126, 
Zeller, Zwillingsgötter 3fT., 29f.). - Hi. (und dard.?), s. Tu 
13249. - Zu SAR. 

Über die Bildung (~* RV saranyd0 'eilen') s. die Lit. in KEWA, 
a.a.O.; N, Oettinger, MSS 53 (1992(94]) 139. - Abzulehnen ist Ver¬ 
bindung des Namens °yü- mit gr. mythologischen Namen wie ’Epvvuc 
oder ’EAfcvTi (Lit. in KEWA, a.a.O.; C. Grottanelli, JIES 14 [1986] 
127ff., 0. Skutsch, JHS 107 [1987] 188ff.); vgl. G. Neumann, Spr 
32 (1986) 46. 

särapas-y nur RV 2,13,12 °pasas. - Unklar. 

Nach Old, Not I 200 sd-rapas- 'mit einem Gebrechen behaftet' 
(s. auch GeRV I 293, ad 12a). Anderes in KEWA III 442; von pri¬ 
märem *sar° gehen die Kombinationen bei A. Landi, Fs Pellegrini 
725 f. aus. 

sarämä- f. Name der Hündin Indras und der Götter (RV +); 
särameyä- m. Nachkomme der Saramä, Bezeichnung von 
Hunden (RV, ep. +). - Nicht aufgeklärt; vielleicht als,,*Flinke“ 
zu SAR laufen’. 

Vgl. die Lit. in KEWA III 442. - Abzulehnen ist die alte Gleich¬ 
setzung von särameyä- mit gr. Eppeiac 'Hermes' (s. die Lit. bei 
Schm, Di 7 Anm. 21, Frisk III 93, KEWA III 443). 
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saräyu- f. Name eines Flusses (RV, ep. 4- °ayu-\ heute „Sarju 
river“, s. ZimmerAiL 17, MK II 433 f., GeRV II 60, ad 9c). - 
Mi., ni., pkt. saraü- f. ein Fluß, u.a. (Tu 13251, KEWA III 
443) . - lir.? Zu iir. *saraju- wohl die Ableitung *saraiu-a- im 
Landesnamen ap. haraiva-, jav. haröiiüm AkkSg (Vd 1,8; Yt 
10,14 häröiium AkkSg „Haraivian“, Gersh, Hymn 80/81,176), 
np. hare „Herat“, u.a. (P. Horn, GIrPh I 2,51, EilNameng 
22 und Anm. 59, mit Lit.). - Vermutlich zu SAR laufen’. 

SAR (nicht „fließen“) bezieht sich oft auf Gewässer, s.o. II 706; 
dazu wahrscheinlich auch der Flußname su-sdrtu-(RV 10,75,6). Doch 
s. die s.v. sdras- erörterte Problematik; vgl. sarit-. 

säras- n. See, Teich (RV 4*), sarasl- f. Teich, Pfuhl, Sumpf (RV 
7,103,2), sarasyä- zu Teichen gehörig (YV 4-); sdrasvant- m. 
Name einer Gottheit, des Bewahrers der himmlischen Wasser 
(RV 4-), sdrasvati- f. Name eines Stromes und seiner Gott¬ 
heit (RV 4-; ZimmerAiL 5fF., MK II 434ff.). - Mi., nu., dard., 
ni., pä. sara- n. m. See, Teich, sarasi- f. großer Teich, saras- 

sati- f. Name eines Flusses, usw. (Tu 13254, mit Verweisen; 
AiGr II 2,384). - Iir. *saras-uat-iH- f. 'mit Gewässern ver¬ 
sehen’ (ved. sdrasvati-) im Landesnamen ap. <hruvti-> = 
/harauvatl-/, jav. haraxvaiti- (s. HofTm-Narten 79). - Idg. 
*seles- n., gr. eXos n. feuchte Niederung, Sumpf, IXtxoq, sump¬ 
fig; s. die Lit. in KEWA III443, Nowicki 131 f., Euler, Gemein¬ 
samkeiten 84, 213. 

Ved. 5° usw. bezeichnet primär stehende Gewässer; mit Wörtern 
für fließende Wasser, die wohl zu SA R 'laufen’ gehören (s. saräyu-), 

besteht wahrscheinlich kein Zusammenhang (doch s. KEWA III 
444) . - Vgl. JüS s.v. särasa 

sarit- f. Strom, Fluß (RV 4-). - Mi., dard., ni., pkt. sari(ä)- f. 
Fluß, u.a. (Tu 13261). - Nicht einmütig erklärt. 

Ob zu SAR 'laufen’ (nicht „fließen“, o, II 706), wozu wohl Benen¬ 
nungen fließender Wasser wie sardyu- u.a. (AiGr II 2,322)? Dage¬ 
gen Thi, ZDMG 111 (1961) 99f. = KS 175f. Nach Thi, a.a.O. 94fT. = 
170fT. (u.a., KEWA III 444) *sar-i-t- 'zum Salz (= Meer, idg. *sat-, 
s. salild-) gehend’, Typus (°)daksin-it- (o. I 690); vgl. Schm, Di 
279f und Anm. 1614. - Noch anders Gersh, SIFC N. S. 15 (1938) 
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154 (sa-ri-t- ~RAY "strömen’ [o. II 437f.], Typus sa-sru-t- 'strö¬ 
mend 1 ~ SRA V)\ s. KEWA, a.a.O. 

sarira- s. salila-. - sarisrpd-, s. SARP. - sarga-, s. &4JL/1. 

&4/?/1 loslassen, entlassen, abschießen (RV [jv/df/] +), Perf. 
sasarja, sasrjmähe u.a. (RV [+]); Aor. dsrgran (RV), dsarji, 

dsrksiy asrs(at asräk (RV +), asrksmahi (VS), asräkslt (JB), 
u.a. (Narten, Aor 27011), Fut. sraksyati (MS +); srstä- los¬ 
gelassen, ausgegossen (RV +); sarga- m. Guß, Erguß, Dahin¬ 
schießen, Schuß (RV +), skambha-särjana- n. Pfeiler-Durch¬ 
laß (TS +), sam-srj- f. ZusammenrafTen (RV 10,84,6), srsti- f. 
Schöpfung (AV +), säm-srastar- m. der in Kämpfe verwickelt 
(RV 10,103,3; u.a., s. Tichy, -tar- 34, 42 Anm. 55), usw. - 
Mi., dard., ni., pä. sattha- fortgeschickt, u.a. (Tu S. 782b, s.v. 
SRJ; vgl. Tu 14833f., TuAdd 13578). - Iir., jav. hanzanti sie 
schicken aus, hardzaitin sie lassen darüber (äpö, ~ RV avä- 
sjjah... apäh. Schm bei Schlerath II 163b), a-fra-rjha&za- sich 
nicht ergießend, apa-rjharstäe zu erlassen, hu-fra-rjharsta- 

gut losgelassen, u.a. (s. Kel, Liste 72), parth. hystn/hyrz-, mp. 
np. histan/hil- loslassen, lassen, chwaresm. m\fszy- (*ahi-sarz°) 
fließen lassen (KEWA III 498, Nyb, ManP II 100b, Samadi 
73). - Idg. wohl *selg> vgl. air. selgt. Jagd, mhd. selken tropfend 
niederfallen, sich senken (von Wolken), vielleicht auch heth. 
/salk-/ kneten, vermengen. 

S. die Lit. in KEWA III 498 (vgl. KJi, AUarmVerbum 207); S. E. 
Kimball, MSS 53 (1992[94]) 80. - Zur Annahme eines Präsens idg. 
*selg-ti ~ *slg-en(i vgl. Kimball, a.a.O.; s. im Iir. thematisch ved. 
srj-ä- =jav. torzz-a- (Joachim 169f.). AV sdrj-a- eher zu SA RJ2, s.d. 

Formen mit *-g- ('°srgran, °sröki sarga-) sind analogisch zu -j- < 

*-g- (jav. -z-) gebildet; für die Annahme alten Erbes in *-g- (Lit. 
in KEWA, a.a.O.; s. Bai, Dict 469a) besteht kein Anlaß. 

SARJ2 knarren (RV [10,146,3 sarjad]; TS [abhyutsarjet] u.a.); 
wohl auch AV 5,30,5 sarjatah als 'die beiden „knarren“, 
schimpfen laut’ (nicht besser zu SARJ1] s. Narten, Aor 274, 
Goto 324 Anm. 786,329). - Wohl lautnachahmend (~ KHARJ, 
o. I 448); Goto 86, 324 Anm. 787, GiovStudio I 73. 
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särnika- n. Wasser[?] (TS; Parallelstelle srdlka- MS, Sha 318). - 
Nicht klar. 

S. die Erwägungen bei Sha, a.a.O. (~ SAR 'laufen', auch von 
fließenden Gewässern, o. II 706?). 

särtar-, s. SAR. 

särdigrdi- m. TS 7,4,19,2. - Ein obszönes Scherzwort; wohl mit 
grdä- (o. I 494) zu verbinden, HofTmA 570 Anm. 2. 

SARP kriechen, schleichen (RV [sdrpati] +; Goto 324f.), Perf. 
sasarpa (ür +); Aor. asrpat (AV +), asrpta (Br; Narten, Aor 
274f.)> Fut. sarpsyati, srapsyati (Br; AiGr I 213); srpta- ge¬ 
schlüpft, gekrochen (Br +; n. 'Kriechspur’ [Sarhh], Hoflfm, 
MSS 25 [1969J 60, 62 f. Anm. 4 = HofTmA 510 und Anm. 4), 
(nih-)srpya (hinaus)geschlichen seiend (AV; Kui, Fs Risch 
216); sarpa- m. Schlange, Natter (RV [10,16,6] +), sarpana- 

n. das Kriechen (Br +), sarisrpa- hin und her kriechend (RV 
[10,162,3] +)- - Mi., dard., ni., pä. sam-sappati kriecht, kriecht 
dahin, schleicht, sappa- m. Schlange, usw. (Tu S. 782b, s.v. 
SRP\ TuAdd 13271 f.). - Idg. *serp (Präs. *serp-e-\ gr. epirca 
schleiche, gehe, lat. serpö krieche, schleiche, u.a. 

Lit. in KEWA III 446; Goto 325. - Zur Möglichkeit von °sd!paka-y 

°salpd- (r SARP) in AV s.o. II 567. 
Über den Verlust von &4/?P-Formen in späterer Sprache und ihren 

Ersatz s. Kui, a.a.O. 2l6ff. 

sarpis- n. zerlassene Butter, Schmelzbutter, Schmalz (RV +), 
sarpi'svant- mit Schmelzbutter bereitet (Kä{h +), sdrpismant- 
dss. (Br); srpra- fettig, glatt (RV). - Mi., singh., pä. sappi- n. 
Schmelzbutter, u.a. (Tu 13275). - Idg. *selp Tett sein’, vgl, gr, 
öibiri f. Ölflasche, ahd. salba Salbe, u.a. 

S. die Lit. in KEWA III 446; II. Kronasser bei E. Neu, Gs Van 
Windekens 207. - Unsicheres aus dem Iran, bei Bai, Dict 140a (Fort¬ 
setzer von *ks€fp-y *[s]kelp-l) und Bielmeier, Unters 211 (doch s. 
Abaev III 83). 
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Unklar ist die Bedeutung von RV 3,53,15.16 sasarpari- feine 
Sangesweise, als Milchkuh gedacht’ [GeRV I 394, ad 15-16]; nach 

anderen 'Kriegstrompete’ (zuletzt KuiAryans 19]). Ein Ansatz Par¬ 

par- 'Fett* (KEWA, a.a.O.) ließe sich mit srp-r-ä-, sarpis- (und idg. 

*selpes- n. in gr. eXitoc eXaiov, oteap, euÖT]via Hes.) gut vereinen. 

särma-y s. SAR. 

särva- Pron.-Adj. ganz, ungeteilt, all, jeder (RV +; zur Flexion 

[RV °vasmät1 °vey °väsämi AV °vasmai u.a.] s. AiGr UI 581); 

sarvdtas von allen Seiten, überall (RV +), sarvdtra jeder¬ 

zeit, immer (Br +), sarvada immer, stets (AV +); sarvätäti- f. 

Gesamtheit (RV +; AiGr II 2,620, 621, III 590), sarvatvd- n. 

Ganzheit, Vollständigkeit (YV +); vgl. Kompp. wie sarva- 

vira- mit allen Mannen (RV +), sarva-häyas- alle Kraft habend 

(AV; o. II 567), sarvd-pasu- ganz aus Tieropfer bestehend 

(Br +) u.a. (nachrigved. sarvd° nach dem Akzentmuster visva-/ 

visva0 [o. II 562f.], AiGr II 1,292, H. Berger, MSS 32 [1958] 

23, KEWA III 447). - Mi., nu., dard,, ni., pä. sabba- all, usw. 

(Tu 13276, mit Verweisen; TuAdd 13276). - Iir.Jav. hauruua- 

unversehrt, heil, ganz, aav. jav. hauruuatät- f. Ganzheit, Voll¬ 

kommenheit, Name eines der Ama$a Spontas, ap. hamva- 

ganz, gesamt (s.o. II 186), khot. har-bissa- all, parth. hrwy 

mp. harfw), np. har all, jeder, mp. har-wisp all, mp. hordädy 

np. xurdäd Terfection’, Amo^a-Spa^ta-Name, Monatsname, 

man. sogd. ’rt’t Name des sechsten Tages, oss. aly/ali all; 

usw. (Gersh, Gramm 61, Abaev 148, Nyb, ManP II 96b, 97b, 

Bai, Dict 469a). - Idg. *söl(H)uo-, *sol(H)uö-teh2t- (Walk, Fs 

Rix 470; H. Rix, Fs Szemerenyi 737), gr. oXoq (ep. ion. ouAog) 

ganz, vollständig, 6A.orr)c (-rr]t-) f. Ganzheit, Unversehrtheit, 

vgl. lat. saluos heil, wohlbehalten (*s]Huo-7 S. Watk, a.a.O., 

Rasmussen, Morphophon 205, anders Schrijver, Refl 294, 

296), toch. A salu (Adv.) ganz, vollständig; u.a. 

S, die Lit. in KEWA III 446f. - Aia. s° 'all, jeder’ (primär 'heil, 
ganz, unversehrt’, s. die Bed. von jav. hauruua-; AiGr III581, KEWA 
UI 447) verdrängt älteres visva- 'all, jeder’ (AiGr III 581 f.); anderer¬ 

seits scheint es dessen Bildung beeinflußt zu haben (o. II 563). 
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sarsapa- m. Senf, Senfkorn (Br +); sarsapa- vom Senf kommend 
(Sü). - Mi., ni., pä. säsapa- Senfkorn, usw. (Tu 13281 f., 
TuAdd 13281, 13371a). - In einem nicht voll aufgeklärten 
Zusammenhang mit khot. ssasväna 'Senf, parth. syß-dn, 

sogd. sywsp-ön, mp. span-dän, np. sipan-dän ‘Senfkorn’, gr. 
oiväTii n. ‘Senf stehend. 

W. B. Henning, AION-L 6 (1965) 29fT., 42fT. = SelP II 597fT., 
610IT. (mit Lit.), Bai, Dict 396a. Ein Kulturwort (etwa *s'ens2ap-, 
Henning, a.a.O. 45 = 613)? S. das Referat in KEWA III 447. 

Über andere Deutungen aus nicht-idg. Quelle vgl. KEWA III 447, 
448 (s. auch Bur, Skr 398, DED2 88bf); über eine isolierte Erklä¬ 
rung von sarsapa- (ohne iran. *sinsapa-t *sinsapa-> *sinh°i Henning, 
a.a.O. 43, 44f. = 611, 612f.) als „^dessen Saft (*sapa-) Salz-Schärfe 
(*sal-) hat“ vgl. die Lit. in KEWA III 447f. 

sarsikä- s. sarsikä-, o. II 621. 

salalükanur RV 3,30,17 °kam\ Ohne gesicherte Übersetzung 
und Deutung. 

Möglicherweise „Nachsicht, Geduld“(?); s. die Lit. in KEWA III 
448. Dann allenfalls zu S/tÄ 'sich erstrecken* (o. II 706)1?]. - Andere 
übersetzen „umherschweifend“ (~ SAR 'laufen*), s. AiGr l2 Nachlr 
121. [S. B. A. Olsen, PedersenKoll 337f.]. 

salavi, s.u. pra° (apa°, ava°), o. II186. - salävrkt-, s. sälävrkä-. - 

saligä-, s. sali 1a-. 

salilä- Adj. Beiwort des Meeres, viell. ‘salzig’ (RV [10,109,1] +; 
Thi, Heimat 27 = 561); n. Meer, Ozean (RV +), sarirä- n. dss. 
(Käth +). - Pä. pkt. salila- n. Wasser (s. Tu 13288). - Wohl als 
sal-ilä- Adj. ‘salzig’, Subst. ‘das Salzige’ (~ AV 12,1,8 arnave 

... salildrn ‘auf der Flut das Salzige*) zu idg. *sal- ‘Salz’ (gr. 
cULc usw.); Thi, a.a.O. (u.a., KEWA III 448). 

Idg. *sal- möglicherweise auch in sarit-, o. II 708; für das Iir. soll 
*sal- durch obugr. *säla 'Salz’ erwiesen werden (II. Katz, FUF 50 
[1991] 58, mit Lit.; vgl. auch Joki 316, R6dei, Sprachk 58). 

Weniger wahrscheinlich s° = 'wogend, flutend’ zu SAR 'laufen* 
(AiGr I 218, II 2,362), vgl. KEWA, a.a.O. - S. ferner V. V. Ivanov, Et 
1983, 164. 
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Hierher auch Sariih snliga- (v.l. sdliga•), s. Thi, KZ 69 (1951) 216 
Anm. [1] = KS 71 Anm. [11? 

sd/va-, s.u. sälva-, 

SAV pressen, (Soma) auspressen, kellern (RV [sunöti, sunve, 
sunvänä- usw.] +; Goto, Mat 1991,688 ff.), Perf. susäva, susumd, 

susuvams- (RV +; hierher wohl auch Konj. Perf. RV 2,16,5 
susvat7 'soll ausgepreßt haben*, Goto, a.a.O. 690 Anm. 84, 
mit Lit.); Aor. sötä, sutäm (RV), asosta (Up), u.a. (Narten, 
Aor 267f., Goto, a.a.O. 690), Fut. savisyämi (MS), °savisyant- 

(SB) u.a., Pass, süyäte (RV +); sutd- ausgepreßt (RV +), 
sötave zu pressen (RV); sava- m. gepreßter Soma-Saft (RV +, 
s. Lubotsky, System 79; in RV 9,67,25 doppelsinnig, neben 
'Saft* auch 'Antrieb* [SA VI2l B. Schlerath, Fs Rahn 275), 
sdvana- n. Pressung, Somafest (RV +), sahasra-sävä- m. 
tausendfache Somapressung, Somaspende (RV), soma-süt- 

den Soma pressend (RV +), ä-suti- f. Mischung, Gebräu 
(RV +), söma-suti- f. Soma-Kelterung (RV 7,93,6), soma- 

sütvan- Soma pressend (RV 1,113,18), susvi- m. Somapresser 
(RV), sotdr- m. Pressender (RV), sotdri beim (Soma-)Pressen 
(RV; s. G.-J. Pinault, DialLitlndA 79 fT., 87, Tichy, -tar- 60), 
sotu- m, Somapressung (RV 8,19,18), usw. (Goto, a.a.O. 
691 f.); vgl. bes. söma- (und sürä-, s.d.?). - Mi., ni., pä. ä-sava- 

m. 'intoxicating spirit’, u.a. (Tu S. 776a, s.v. SU]). - Iir., jav. 
hunüta kelterte, hunuuana- ausgepreßt werdend, haosiiant- 

auszupressen, huta- gekeltert, hauuana- m. Haomamörser, 
häuuana- m. Kelterpresse, haoma.hüiti- f. Haomakelterung 
(u.a.), aramä.-altiran. *havana- Mörser (Hinz, NÜ 120), mp. 
hunldan auspressen, mp. np. häwan Mörser. - Die idg. Vor¬ 
stufe von iir. *sau '(aus)pressen, keltern* bleibt unsicher. 

Idg. *seu(H?)t zu ahd. sou Saft, lat. jw-ct/5 m. Saft, sü-gö sauge, 
u.a. (s. die Lit. in WH II 622f, KEWA III 483), wozu auch heth. 
su-un-na° ‘lullen’ gestellt wurde (s. Oett 159 Anm. 51; F. Bader, 
BSL 85 [1990J 51, 53)? - Verbindung mit heth. su-ufr-ba0 ‘schütten* 
u.a. bei B. A. Olsen, CWPL 1 (1990/91) 14abf. (für idg. *sHeuH 
und urspr. Set-Wurzel *SAV1 in *sunati-+ sunöti; s. Puhvel II 409). 
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Die semantischen Verhältnisse sind unklar (trotz Bader, a.a.O. 53); 
in der Bedeutung steht nur arm. k'ame- 'auspressen* nahe (lautlich 
mit SA V[*SA V‘] verbindbar nach Olsen, a.a.O. [und I43b Anm. 8]). - 
S. ferner s.w. SA Vn und SA Vn. 

savätärau, savätls.u. vatsä-, o. II 495. 

SAVn gebären (RV [süte u.a.] +), Perf. sasuva (RV +; s. Goto, 
Mat 1991, 698 und Anm. 142); Aor. asüt (MS), asuvan (SrSü; 
Goto, a.a.O. 698), Fut. süsyant- ('kreißend1, RV 5,78,5; s. 
Goto, a.a.O. 698 und Anm. 144,701); sü-süta- leicht geboren 
(RV 2,10,3), sutave zu gebären (RV 10,184,3); su- f. Mutter 
(RV +), Geburt (Käth +; s. Schi, Wn 48), a-su- nicht gebä¬ 
rend (RV +; AV asüsü- 'barren and not barren1, M. A. Mehen- 
dale, VIJ 12 [1974] 198ff.), su-sü- leicht gebärend (RV 5,7,8), 
vgl. RV 10,3,1 su-su-mantwenn 'mit guter Geburt1 (< *su- 

su/i°, Schi, a.a.O.); süti- f. Geburt, Entstehung (AV +), su-suti- 

f. leichte Geburt (RV 10,39,7; *su-suH°y Mh, LI 150, mit Lit.), 
sutikä- f. Wöchnerin (AV +), sutu- m. Schwangerschaft 
(AV +), su-sunia- leicht gebärend (RV 2,32,7), bahu-suvari- f. 
die viel gebärende (ebenda), u.a. (Goto, a.a.O. 699f.); s. auch 
unten. - Mi., dard., ni., pkt. söi- f. Geburt, usw. (Tu S. 780b, 
s.v. SU; TuAdd 13555). - Iir., jav. hunämi ich gebäre, hunahi 

du gebierst (= hunähi, Kel, Verbe 177, 179 Anm. 21?), haota- 

n. Geschlecht, khot. hava- 'breeding-ground1, mp. wisüdan 

daeuuische Nachkommenschaft gebären; u.a. (Bai, Dict 
471a). - Idg. *seuH/*suH (s.u.), vgl. air. suth Geburt, Frucht 
und idg. *suH-nü- 'Sohn1, s. sünü-. 

Laryngalkürzungen in der Komposition (wie ved. °sun\ wohl auch 
°su-mant-) sind für die Erklärung außer-iir. Fortsetzer von *su° für 
*suff° (wie air. suthy s. ferner u. sünü-) heranzuziehen. - Zu su- 

su- (s.o.) gehört RV susväy0 in 7,36,6 susväyanta, 10,110,6 susvä- 

yanti; vgl. Jamison, -aya- 52, T. Goto, IIJ 31 (1988) 308 (und Mat 
1991, 700 Anm. 159 [Einfluß von sväy0 fanschwellen\ o. II 623?]), 
A. Lubotsky, JIJ 32 (1989) 97. - AV 1,11,3 süsay VokSg süsane be¬ 
zieht sich wohl auf süsän- 'Gebärgott*, eine Spielform nach püsän- 
(o. II 158); Goto, Mat 1991, 700 Anm. 158 [s. ferner Kui, AnnBhl 
72/73 (1991/92(93]) 11,13]. 
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Die idg. Ausgangsform ist vielleicht als *seuh2 zu bestimmen, 
wenn heth. su-un-rta0 'füllen1 (nach anderen zu SA V 'pressen1, o. 
II 713) als *su-ne-h2- anzuschließen ist (s. Oett 159, 298 und Anm. 
78 f.). - Idg. *suH- entlehnt in finn. suku 'Geschlecht, Geburt, Brut1, 
J. Koivulehto, LarTheor 287, KoivEvidenz 69f. - Idg. *suH- 'Schwein1 
(s. sükarä-) bleibt wohl fern. 

Die Zuweisung einiger Ableitungen an SA Vn ist nicht einmütig 
(andere verbinden diese mit SAV oder SAVn)\ s. Goto, a.a.O. 699 
Anm. 145, 149, 700 Anm. 154, 157. 

SAVn antreiben, in Bewegung setzen; für jemanden etwas in 
Bewegung setzen, zuweisen, verschaffen; zum Königtum 
antreiben, ermächtigen, weihen (u.a. [s. Narten, YH 110, 
Goto, Mat 1991, 692 Anm. 94]; RV [suvdti] +), Perf. susuve 

(AV), susuväna- (MS +); Aor. asävit (RV [prä°])y sävih (RV +), 
sävisat (RV +), sämasüsata (Kä{h), u.a. (s. Narten, Aor. 268f., 
YH 111 Anm. [99], Goto, a.a.O. 695), Pass, süyate (RV [10, 
132,4 süyata] +; Narten, YH llOf. Anm. 99); süta- angetrie¬ 
ben (RV [prd°] +; auch m. 'Herold* [AV +J, s. die Lit. bei 
Goto, a.a.O. 697 Anm. 132), sdvitave zur Antreibung (AV; 
Goto, a.a.O. 699 Anm. 145); savä- m. Antrieb (RV +; s.u.), 
ut-savä- m. Unternehmung, Beginnen (RV; Sü + Test, Fest¬ 
tag’), sävana- n. das Antreiben (RV +), savitär- m. Savitar, 
Gott,Antreiber“ (RV +; Tichy, -tar- 201 und Anm. 93, mit 
Lit.), pra-savitdr- Antreiber, Beleber (RV), säviman- n. An¬ 
trieb, Erregung (RV +; Wennerberg 1216), deva-sü- von den 
Göttern angetrieben, geweiht (TS +; Goto, a.a.O. 696 Anm. 
130), pra-süti- f. Anregung, Antrieb (TS +), räja-süya- m. 
Königsweihe (AV +; Narten, YH 110, 111 Anm. [99]); u.a. 
(Goto, a.a.O. 692ff.). - Mi., ni., pä. ussava- m. Festtag, u.a. 
(s.o. ut-savaTu 1876 [mit Verweisen], TuAdd 1876). - lir., 
aav. hunäiti weist zu, huuqnmahi0 wir weisen zu (Viunmahi, 

Hoffm-Narten 75 und Anm. 131), jav. mainiiuJüta- vom 
Geiste angetrieben (u.a., Narten, a.a.O. 110 Anm. 97, Goto, 
a.a.O. 697; s. ferner Hinz, NÜ 128). - Idg. *seuH 'stoßen’ 
(s.u.), altheth. su-ü-iz-zistößt, verstößt (< *suHeti[ved. suvdti]), 

air. soid 'turns’, u.a. 
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Lit. in KEWA III 489; Oett 257, 297, 314 (s. auch 503 Anm. 18, 
Hethldg 200f.), F. O. Lindeman, Eriu 44 (1993) 75ff. (vgl. F. Bader, 
BSL 85 [1990] 54 Anm. 96); ferner V. N. Toporov, BSII 1984, 80fT. - 
Von SA Vn ist SAVn zu trennen (s. Narten, Aor. 268 Anm. 848, 
mit Lit.); Erwägung „ursprünglich durch die Qualität ihres Laryngals 
differenzierter urindogermanischer Verbalwurzeln“ bei Narten, YH 
110 Anm. 97 (s.u. SAVn zur Annahme von idg. *yejwA2; für SAVn 
postuliert Oett 297 und Anm. 77 idg. *seuh]y Lindeman, a.a.O. 
75 idg. *seuh5). - Die Zuweisung einzelner Formen an SA Vn oder 
SAVn (SAV) ist nicht immer zu sichern; auch wird mitunter ein 
Doppelsinn aus dichterischer Absicht verwendet (s.o. II 713 s.v. 
SAVzu savd-«Antrieb’ - «Saft’). Vgl. Goto, Mat 1991,695 Anm. 120, 
698 Anm. 138, 699 Anm. 149; s. ferner s.v. slvy0. 

savitar-, s. SA V12. 

savyd- Adj. link, m. linke Hand (RV -F), savyatds links, zur lin¬ 
ken Seite (RV [2,11,18] +); savya-stha- m. (AV), savye-sthä- 

(TB), sayya-sthär- (SB) der (auf dem Streitwagen) links Ste¬ 
hende (s. die Lit. in KEWA III449); sdvya- m. N. pr. (RV 10, 
49,5). - Mi., dard., ni., pkt. sawa- linke Hand, u.a. (Tu 13292f.). - 
Iir., jav. haoiia- link, mp. parth. (hwy) = /höy/ link, linke 
Hand. - Idg. *(H)seujo-y vgl. altruss. sujb link. 

Das Etymon der idg. Form steht nicht fest (s. die Angaben in 
KEWA, a.a.O.; richtig Lubotsky, System 90 [ein Adj. „wilh such a 
meaning is liable to laboo transformations“]). - Zu beachten °savi 

in pra°y o. II 186. 

sasc\ s. SAC' bzw. SAC2. 

SAS schlafen (RV [jasf/] +); dazu sasvar im stillen, heimlich, un¬ 
bemerkt (RV; s, Bur, Skr 130), sasvartä heimlich (RV 7,58,5). - 
Ni., s. pj. (dial.) sasnä schlafen (Tu 13296), - Iir., aav. hahml 

ich schlafe (Y 34,5; Kel, Verbe 87 Anm. 4, Kel-Pir II327), jav. 
harjvhara im verborgenen (Vd 4,49; s. Blhi, Wb. 1767, W. 
Lentz, Fs Morgenstierne 112).- Idg. *ses, heth. se-es-zischläft, 
vgl. luw. sassa-' schlafen (Oett 537). 

KEWA 111 449, mit Lit.; zur Frage des Verhältnisses zu SVAP 

(Suppletivismus; semantischer Unterschied?) s. S. W. Jamison, KZ 
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96 (1982/83) 6fT., C. R. Barton, Spr 31 (1985) 17fr., Goto 344, Giov- 
Studio I 211 ff. (mit Lit.; a.a.O. 214 Anm. 520 zu Gestalt und Her¬ 
kunft von idg. *ses). - Ved. sasa- 'Schlaf existiert wohl nicht; s.u. 
sasa-. 

sasa- (wohl n.) etwa: Saatfeld, Getreide, Feldfrucht (RV), sasyd- 

n. Saat auf dem Felde, Feldfrucht (AV +; < *sasiya-, Hoflfm- 
Narten 54). - Mi., ni., pä. sassa- n. Getreide, u.a. (Tu 13294, 
13295 [mit Verweisen], TuAdd 13295). - Iir., jav. hahiia- der 
mit dem Getreide zu tun hat, paitis.hahiia- m. Name eines 
Erntefestes (Bthl, Wb. 838, HofTm-Narten, a.a.O.), vgl. jav. 
(und aav., Y 53,4?) harjhus- m. 'Nutzen, fructus’ (s. Oett, IH 
33 Anm. 89). - Idg. *s(h\)es-o- [*sesh\-o-] (s.u.), heth. se-e-sa0 

Frucht, Ernte (Eich, Gs Kronasser 27 f., S. Kimball, Gs Cow- 
gill 179f.). 

Zu weiteren, unsicheren Anschlüssen s. KEWAIII450 (mit Lit.). - 
Versuche, die idg. Grundform mit idg. *sehx fsäen* zu verbinden, 
bei Kimball, a.a.O. 180 (mit Lit.; *se-shro-t vgl. *seshrjo- in iir. 
*sasiia- [s.o.]) und Lubotsky, System 80, NewSound 55 f. (*shres-o-). 

S. ferner E. P. Hamp, KZ 98 (1985) 12. 
Zu sasa- wohl auch RV 1,51,3 sasena (nicht 'SchlaT [&4.S]); s. 

GeRV I 62, ad 3cd, S. W. Jamison, KZ 96 (1982/83) 12 Anm. 5. - 
Über die Bedeutungsbestimmung von sasa- s. MK H 440, Old, Not II 
282, GeRV II 261 ad 3c, Renou, EVP 14 (1965) 84, Ch. Malamoud, 
BSL 69 (1974) 77 Anm. 10. 

Mit sdspa- besteht wohl kein Zusammenhang; s. KEWA III319, 
o. II 626." 

sasarparis. sarpiso. II 711. - säsni-, s. SAN1. - sasyds. 
sasa-. - sasvdr, s. SAS. 

SAH überwältigen, besiegen (RV [.sahante, sahasva, asahanta 

u.a.] +; Part, sdhant-, sdhant- [RV, AVP], dazu Goto 325[f.]), 
Perf. säsäha (RV +), sehäna- (RV), sahvänis- (RV; s. Kli bei 
Oett 413 Anm. 36, AltarmVerbum 129, G. Schmidt, AspAlb 
136) u.a.; Aor. sahyäs, asahista, asäksi/säksi, saksat, säksäma 

(RV), u.a, (Narten, Aor 264f.); sädha- überwältigt (AV), 
d-sädha- unüberwindlich (RV +), Inf. sdhadhyai zu überwäl- 
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tigen (RV), saksani auszuhalten (RV 10,32,1; s. AiGr 112,924, 
GeRV III 180, ad la); saksa- überwältigend (TS +), saksana- 

wohl: widerstehend (RV 5,41,4; s. GeRV II 40, ad 4a), sak¬ 

sdni- überwältigend, siegreich (RV +; daneben &4C-Ablei- 
tungen möglich, s. Renou, EVP 4 [1958] 42,59, o. II 686), 
sah- f. Sieg (RV [1,174,8]? - S. Schi, Wn 47f., Goto 325, mit 
Lit.), sahd- gewaltig, sieghaft (RV +), sdhas- n. Gewalt, Macht, 
Kraft (RV +; Nowicki 132f.), sahasin- machtvoll (RV 4,11,1), 
sahasänd- gewaltig, stark (RV; < *sa-sah°t Ins, KZ 82 [1968] 
18 ff.), sdhiyas-, sahyas- stärker, sahistha- stärkst, gewaltigst 
(RV (+]), sdhyu- stark, sieghaft (RV 6,18,12), sdhvan- mäch¬ 
tig (SB), sädhar- m. Sieger (RV 7,56,23), sösahi- siegreich 
(RV +), sähd- gewaltig (RV), prtanä-sähiya- n. Sieg in der 
Schlacht (RV 3,37,1; Br °sähiya- [s.u.]), u.a.; zu sahuri- s. 
bes. - Mi., nu., dard., ni., pä. sahati besiegt, erlangt, usw. 
(Tu S. 767b, s.v. SAH; TuAdd 1473, 1882, 13304, 13377a). - 
Iir., vgl. aav. jav. hazah- n. Gewalt, Überlegenheit (Y 29,1 
hazas0 ... Ouuis0, Y 33,12 tduulsim dasuuä ... hazö ~ RV 
tdvisun ... sdhah, sdhas- dhä, HumbElfSkj, Gä II 101 [mit 
Lit.), Kel-Pir III33,107), jav. hazatjhan- m. Räuber (vgl. Hoffm, 
MSS 6 [1955] 38 = Hoffm A 380f.), ferner vielleicht khot. haysga- 

'troublesome’ (s. KEWA III 451, 452, Bai, Dict 4b, 466a). - 
Idg. *segh (Präs. *segh-e~) 'überwältigen’, *seghes- n. 'Überwäl¬ 
tigung, Gewalt, Sieg’, gr. exo> habe, halte, besitze, air. segKraft 
(bes. der Hände), got. sigis n. Sieg; u.a. 

Lit. in KEWA III 451; W. Meid, IF 81 (1976) 377, Goto 326 und 
Anm. 791. - Zur Vokallänge in sähatitsädhar- u.a. [auch ni., 
Tu Add 13377a?] vgl. Narten, Aor 264f. Anm. 832, Kli, Altarm Verbum 
129 Anm. 4, Goto 325 f; diese auch in Kompp. auf *°sah- wie RV + 
prtanä-sah- in der Schlacht siegend (*sät, °säh-am), RV + turä-säh- 
Starke überwindend, RV 1,54,11 janä-säh- Menschen bewältigend, 
RV 1,35,6 viräsäh- (o. II 569), RV + satrü-söh- Feinde überwindend, 
u.a. [sowie unkomponiert RV 1,63,3 sät 'siegreich! (zur Erklärung 
von l-]s- [auch °sähiya- u.a., s.o.] - gegenüber RV + visvä-sah- 'alle 
besiegend’ - vgi. AiGr I 224, Schi, Wn 48). Die Dehnung im Vor¬ 
derglied (turä°y janä0 usw.) stammt wohl aus der Komposition mit 
schwachen Kasus von *segh- (Schi, Spr 25 [1979] 60a Anm. 4). 

Über RV + sahantya s.o. II 698, s.v. santya-. - SAGH bleibt 
sicherlich fern, o. II 686. 
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sahä zusammen, mit, zugleich (RV +), auch in Kompp. wie RV 
10,27,8 sahä-gopa- samt dem Hirten, AV saha-purusa- samt 
den Männern, RV 1,100,17 sahd-deva- m. N. pr., u.a. (AiGr 
II l,287f.) sowie sadha0 in RV sadha-nf- m. Gefährte, RV 
6,26,7 sadha-vfra- Heldengenosse (VokSg °ra), RV sadhd- 

stuti- gemeinsames Lob, u.a. - Mi., dard., ni., pä. saha mit, 
u.a. (Tu 13297, mit Verweisen). - Iir., aav. hadä mit, jav. haöa 

zusammen, mit, hada.baoiöi- mit Räucherwerk versehen, 
haöö.gaeßa- m. Hausgenosse (u.a.), ap. hadä mit, altiran. 
*hada° in der NÜ (z.B. *hada-baga- N. pr. ~ ved. sahd-deva-\ 

Hinz, NÜ I09f.), pa§to Ia von, mit, oss. ced mit, u.a. (Abaev 
I 102, KEWA III 450, Bielmeier, Unters 114). - Iir. *sadhä 

gehört als *sm-dh- zu sdm. 

KEWA, a.a.O.; dort zu falschen Deutungen, die sahä von sadha0 

getrennt halten und -h- aus idg. *-g(t,)h- oder *-gh- herleiten. - Hier¬ 
her SrSü + sahita- 'anhaftend, verbunden’, pä. sahita- u.a. (Tu[Add] 
13310, wohl „quasi-Partizip“ zu sahä, vgl. engl. down[ed])\ KEWA, 
a.a.O., mit Lit. (anderes Tu 13310). 

S. Kli, Allarm Verbum 179. 

sähas-, s. SAH. 

sahäsra- n. tausend (RV +); sahasrin-, sahasriya- tausend zäh¬ 
lend (RV +), sähasrd- tausendfach (AV +). - Mi., dard., ni., 
pä, sahassa- tausend, u.a. (Tu 13307, mit Verweisen). - 
Iir., jav. hazarjra- n. tausend, med. *hazahra° (und ap. *hadah- 

ra-1) in der NÜ (s. Hinz, NÜ 110,120, mit Lit.), khot. .y$<jra-, 
man. sogd. zr, mp. np. hazär, pa§to z?r Tausend’, usw. (Bai, 
Dict 349bf.). - Idg. *sm tf'eslo- „ein (o. II 683, 702) *gheslo- 

(s.u.) habend“, vgl. lat. mille Tausend1 < *smih2 ghesl-ih2 f. 
(s. die Lit. bei H. Rix, Gs Van Windekens 226 und Anm. 6-9), 
gr, xt/Uoi, ion. xeCAioi, äol. x&Atoi Tausend’ (urgr. *khehliio- 

< idg. *gheslijo- 'zu einem *gheslo- gehörig’, Rix, a.a.O. 226). 

Zur Etymologie von idg. *gheslo- s. M. Nyman, Arctos 17 (1983) 
39f., Rix, a.a.O. 227ff. (idg. *ghes '[mit der hohlen Hand] fassen’, s. 
hdstaR. Fellmann [briefl.] geht für *ghes° 'Hand, Arm’ ~ Tausend’ 
von 'Stärke, Gewalt’ aus und verweist u.a. auf kol 'Arm’ — 'zehn- 



720 sä hut i- - SÄ 

lausend’ in mehreren Turksprachen). S. auch die Lit. bei Lehmann 
368a ff. [und Szem, TI\S 92 (1994|95]) 89T, 98 Anm. 2). 

Versuche, Fortsetzer von *gheslo- (ohne *sm~) im Mi., Iran, und 
in finn.-ugr. Entlehnungen aus dem iir. Zahlwort nachzuweisen, sind 
verfehlt (s. KEWA III 452; Emm, GvozdNum 315, Joki 318f Katz, 
I labilschr 367f., mit Lit.). 

Formale, z.T. wohl nicht ererbte Übereinstimmungen zwischen 
Aia. und Iran, (wie RV sahdsra-vant-, jav. hazmjrauuaiti- f. 'tausend¬ 
fach', RV sahäsra-srlwna-, jav. hazayrö.stüna- fauf tausend Säulen 
ruhend’, TS + sahasra-tamä-, jav. hazaijrö.tamö° 'tausendster' (Bllil, 
Wb. 1798]) in KEWA, a.a.O. 

sähuri- Adj. siegreich, überlegen (RV). - Zu SA If. 

Wohl auf *sah-var- (— SB sähvan-, o. II 718) beruhend; vgl. 
*soghitr in helh. sakur-je- 'überwinden, niederstrecken’, *saghur° in 
gr. öxupoc 'befestigt, sicher’ (s. die Lit. in KEWA IH 453; Oett, III 
15, LambAdj 297). - Ist der -//-Stamm im Mi. und Ni. (pkt. safnt- 
'stark, fähig’ u.a., Tu 13311) neben *seghu-r° (sdfwr-i-), german. 
*sef>u-s~ (LambAdj, a.a.O.) etwas Ererbtes? 

SÄ (~ SA Y, s.u.) binden, festbinden, fesseln (RV [syäti, sinäti] 

+; s. Joachim 166, mit Lit.), Perf. a sisäya hat sich verstrickt 
(RV 10,28,10); Aor. {äva...) sät soll (los-)binden (RV -F), vi... 
simahiwh mögen losbinden (RV 1,25,3; MofTm, MSS 22 [1967] 
25f. = MofTniA 483f,), vi... sitam machtet frei (RV 8,5,9; 
Raum, EVP 7 [1960] 12, 16 [1967] 53); Kaus. säyäy0 (TS +); 
sita- gebunden (RV +), vi-sita- losgebunden, ausgespannt 
(RV +), setave zu binden (AV), ava-saya ausspannend (RV 
1,104,1); ava-sätär- m. einer, der ausspannt (RV 10,27,9), ava- 

sana- n. Rastort (RV +; o. 1 133 [dort gegen *<7M-5Ä- 'Aus¬ 
spannen1]), setär- m. Knebler, Feßler (RV 7,84,2); zu setu- 

s. bes. - Mi., nu.(?), dard., ni., pä. seti fesselt, ava-säna-, 
o-säna- n. Aufhören, Ende, usw. (T. Oberlies, I3EI 7-8 [1989- 
90] 181fr.; Tu S. 772b [s.v. 57], 784b [s.v. SO\\ TuAdd 860, 
11831). - Iir., aav. ä-hisäiiä hält gefesselt (Y 29,1; = RV 
ä sisäya), ä.höiOa- Fessel(n) [Y 32,14; IIumbEIfSkj, Gä II 88, 
etwas anders J. E. Rasmussen, CWPL 2 (1992) 27, mit Lit.], 
auuäfjhäna- Rastort (o. I 133), jav. hiiqn sie binden (Yt 8,55; 
PanninoTi 1 142, mit Lit.), hita- angebunden, angeschirrt, aav. 
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schen. [HS-Ergänzungsheft 38]. Göttingen 1995. 
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Berlin 1969. 
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Ilhaca-London 1991. 

= Ka|ha-Upani§ad. 
= Kluge-Secbold (o. Bd. I, S. XXXIX), 23. erwei¬ 

terte Auflage. Bcrlin-New York 1995. 
= A, Lcukarl, Die frühgricchischen Nomina auf 

-/äs und -äs. [SbÖAW 558]. Wien 1994. 
= J. Nartcn, Kleine Schriften. Band 1. Wiesbaden 

1995. 
- Sri Venkatcswara Univcrsity Oriental Journal. 

Tirupati. 
= E. Pirarl, Lcs Näsatya. Volume I. [Bibliothequc 

de la Faculte de Philosophie ct Lettres de PUni- 
versite de Liege - Fase. CCLXI]. Genf 1995. 

= W. Rau, Töpferei und Tongeschirr im vcdischen 
Indien. JAAWL 1972: 10]. Wiesbaden 1972. 

= Sämavidhäna-Brähmana. 



INDOGERMANISCHE BIBLIOTHEK 

II. Rl'lllM WORITRIUICIII*R 





säkd’ii 721 

jav. vista'\ ap, vista" 'losgebundcn’ im N. pr. av. mnispu-, ap. 

(v'(i)slasp-) (~ ved. visita- timt-: s. die Lil. in Mh, AirN 1/97, 
11/29), khol. hiyä fbound\ parth. m\s h- loslassen, öffnen, 
mp. wisätlan, np. gusärian frcilassen, u.a. (KEWA III 550,803, 
Bai, Diel 276b, 483a). - Idg. *seh2, *(ui-)sh2-tö- (ved. sät, av. 
hita-/vi-sfan), Präs. *sh2\i-e(i (ved. sydti; ~ helh. is-hi-an-zi 

fsie binden' [s.u.]); aus dem -Fpräsentischcn *sh2\i° ist durch 
Mctaihcsc offenbar *sih2° entstanden (s. ved. sinati < *si-nc- 

/;2-, vgl. loch. A sinästär'ist bedrückt’; Hieb, LarTheor 134, mit 
UL), worauf sekundär *sejh2° aufbaut (ved. setäraav. nhöiOa-\ 

lit. sied, lett. siet 'binden’). 

Nach anderen ist *sh2-ej (,S/t Y/Sf“) alte Erweiterung von *seh2 
[5V?| (oder von diesem zu trennen!?]: s. die Lit. in KEWA III 550); 
vgl. Puhvel II 402 (mit Lit.), F. Hader, HSL 85 (1990) 5f., 8, 10, 23, 30, 
Rasmussen, Morphophon 59f. (idg. nur *seh1i/*sh}ei; *sehii-* *seh2), 

etwas anders CWPL 2 (1992) 27 (*sehjp mit Laryngalschwund in 
bestimmten Kontexten — *scj‘\ lil. sic‘\ lett. sie0). Umstritten ist 
das Verhältnis von ved. sydti, jav. hiia° zu heth. is[iie-jlj‘ (luw. 
hishi[i<t\-); s. Gelt 461, 466 (Glcichsetzung), Melcherl, Studies 99, 
AHP 168 (die anatol. Formen aus iterativem *h2i-shd-), H. M. Hoe- 
nigswald, CHL/IHFU 120. S. ferner J. II. JasanofT, MSS 37 (1978) 91, 
Hethldg 89, F. O. Lindeman, Helhldg 156 und Anm. 30 (mit Lit.), 
D. Q. Adams, JIES 7 (1979) 297IL, V. V. Ivanov, Et 1983, 161, L. A. 
Conolly, KZ 97 (1984) 271 und Anm. 9, J. A. Hardarsson, MSS 48 
(1987) 134f. Anm. 6, N. Oetlingcr, PUGrlll 235, Schrijver, Rcfl 519. 

Ferne bleiben ofTenbar asinvd- (o. I 146f.), prdsifi- (o. II 186), 
auch simdn- (s.d.); fraglich visänä-, s o. II 564. 

Ganz unglaubhaft *SÄ2 'sein' (*.w) — /45’1) in sätu-, säman-, 
angeblich „manifcre d'etre“ (?? - S.u. II 724f, s.v. sä man-); vgl. 
KEWA III 455, 459. - Zur Frage von *SÄ 'werfen' (?) s.u. säyaka-. 

säkdm Adv. zusammen, zugleich (RV +). - Aus idg. *sm- (s. 
srim) + *-hik"-ö- u.a., o. II 177, mit Ver¬ 
weisen): 13. Forssman, Spr 32 (1986) 22 fT., 27f. 

Ältere Lil. bei Forssman, a.a.O. 22 und Anm. 2; dazu G.-J. Pi- 
nault, TIES 4 (1990) 196f. (toch. A smakk ‘egal, constant’ < *sm- 

h}ekw- [IC 34, A 679.12]); Mb, QIGChieti 6 [1994195]) 198. 
Nicht einmütig ist die Auflassung von RV 10,142,2 (und PB 5,1,12) 

säciva\ bei einer Übersetzung wie 'gleichsam beiseite’ (GeRV III 
375) könnte darin ein *säci~ säkdm gefunden werden (vgl. KEWA 
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III 454, Forssman, a.a.O. 26 Anm. 19). - Ganz unsichere Anschlüsse 
an säkam bzw. säci0 bei Tu 13319, 13329. 

säkavrsa- (°mrsa-\ s.u. säka2, o. II 628. - säkhya-, s. säkhäy-, 
o. II 685. - säciva, s.u. säkäm. - säti-, s. SAN1. 

satu- m., nur RV 4,6,7 °uh. - Ohne gesicherte Interpretation. 

Referat der Deutungsvorschläge - u.a. als 'Natur' od. ähnl. zu 
höchst fraglichem *SÄ 'sein* (o. II 721, s.v. SÄ), als 'Mutterleib' 
(/empfangend“) zu SANl - in KEWA III 455. 

sädädyoni- s. SAD, o. II 693. 

SÄDII zum Ziel gelangen, gelingen (RV [sadhate)\ aktiv 'zum 
Gelingen bringen’. Goto 326), RV (1,18,7) + sidhyati gelingt; 
Raus, sädhäy0 gelingen lassen, in Erfüllung bringen (RV + 
[Aor. sisadha0, RV +]; Jamison, -äya- 159, Ins, Gs Cowgill 
54f.); siddhd- gelungen, erreicht (TS + [auch 'Vollendeter, 
Heiliger, Siddha’, GfSü +]); yajna-sadh- das Opfer ausfiih- 
rend (RV), sädhana- fördernd, gelingen lassend (RV +), 
sädhas- n. Ausführung (RV [8,71,12; auch in 10,35,9, Old, 
Not II 241?] +; Nowicki 133f., mit Lit.), sädhü- richtig aus¬ 
fuhrend, recht, gerade, zum Ziel führend, forderlich (RV +; 
jünger 'ehrwürdig, edel, Heiliger, Sädhu’), sadhistha- gera¬ 
dest, förderlichst (RV +), sädhyd- m. eine Klasse von Göttern 
(RV [1,164,50; 10,90,7.16] +, GeRV 1236, ad 50d, Renou,EVP 
16 [1967] 149; „zu fördern, zu gewinnen“ [PW VII 918], s.o. 
zu siddha-1), nis-sfdh- f. Darbringung, Tribut (RV), sidhmä- 

erfolgreich (RV 1,33,13), sidhrd- gelingend, gelungen, erfolg¬ 
reich (RV). - Mi., ni., pa. sädheti vollendet, führt aus, sädhu- 

gut, verdienstvoll, siddha- vollendet, erfolgreich; usw. (Tu 
S. 769b [s.v. SÄDIf], 773b [s.v. SIDH\ TuAdd 13333a, 13337, 
13401). - Iir., aav. hädröiiä etwa 'in aufrichtiger, gerader Weise’ 
(Y 32,7; s. HumbElfSkj, Gä II 81, Kel-Pir II327, III86; ~ ved. 
sädhu- [Adv. sädhuyä], sidhrd- [s.u.]), jav. haidista- am besten 
zum Ziel führend (= ved. sadhistha-), astra-yhäd- der mit 
der Peitsche lenkt (~ ved. dsträ ... °sädhani, o. I 143), u.a. 
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(s. Kel, NR 223f.; Fragliches bei Henning, Miran 104 Anm. 6, 
Hinz, NÜ 120, Mh, AirN 1/39, Samadi 93). - Idg. wohl *seh\dh/ 

*s/ixdh (doch s.u.), vgl. arm. aj 'recht, dexter’ (*j/j,r/A-/o-); 
LambAdj 295. 

Aus *sehldfl (*seHdh) ved. sädh/sidh, av. häd (eine Fortsetzung 
von *sHdh > prä-iran. *y[0]</A ist nicht zu sichern, s. KEWA III 456 
und Anm. *; *sHdh-rö- [ved. sidhrd-] vielleicht im Prä-Iran. durch 
*sädhra- [aav. hädra-y s.o.J ersetzt, um der Entwicklung -//- > iran. 
-0- auszuweichen); sekundäres ved. sedh (~sidh) ist nicht zu sichern, 
da RV 1,32,13 sisedha vielleicht besser zu SEDH gehört (Goto 
327 Anm. [793]). - Die schwerlich abzuleugnende Verbindung mit 
gr. lüüg, cööu<; 'gerade, gerecht* (~ sädhti-) hat verschiedene Inter¬ 
pretationen gefunden: vgl. KEWA III 456; Schi, Wn 7, Pet, Lar 86 
(*seh]idM\ ähnlich Kli, Allarm Verbum 213 Anm. 69, Rasmussen, 
Morphophon 42, 61, 308, s. die Lit. bei LambAdj 291 Anm. 4. Vor¬ 
zuziehen ist eine Verbindung auch der gr. Formen mit *seHd\ vgl. 
H. Rix, Fs Knobloch 346 (*si-sHdh*seHdh-u- [sädhü-]: *shsHDh-u- 
[idud = idg. *bher-u-: *bhi-bhr-u- 'braun'), R. Viredaz (briefi. [1994]: 
evüu<; primär [dissimiliert *eu-u- > *ei-u- [kret. eoOeicc fdroite‘, Lamb- 
Adj 288 Anm. (2)J > ion. i-u-]; eüöö<; für *T|üu<; = sädhü-y nach 
eüpuc od. ähnl. umgeformt?). 

sänasi- Adj. gewinnbringend, vielgewinnend, einträglich (RV +). - 
Zu SAN1 (wohl fiir *sä-san-i-, Typus sä-scih-i- ~ SAH, o. 
II 718; Lit. in KEWA III 457). 

Anders (von *sanas-n. 'winning’ ausgehend) Thi,MaA 55 Anm. 41 
= OpMai I 249 Anm. 41. 

sänu- n. m. Rücken (eines Tieres oder Dämons), Bergrücken, 
Gipfel (RV [NomAkkSg sänu, AkkSg sänum, LokSg sänavi, 
sänauy LokPI sänusu u.a.; InstrSg snünä, AblSg snöhy u.a.] +; 
AiGr III153 f., Bee, Origins llOfT.); °snü-y °snu- etwas auf dem 
Rücken habend (RV ghrta°y ghrtd0- u.a.; s. die Lit. in KEWA 
III 457, o. I 516). - Mi., nu., dard., pä. sänu- n. m. Tnountain 
ridge’ u.a. (Tu 13340f.; s. auch AiGr II l2 Nachtr 30 [^zw¬ 
irn Pkt.?]). - Offenbar aus idg. *sömi/*sneu-sy des *döru- 

Typs (o. I 721). 

Nach Szem, Spr 11 (1965) 17 ff. — ScrMin 1212 ff ist daraus gr. 
vötov 'Rücken' erwachsen; s. KEWA III457, AnttSchweb 151 f., Frisk 
III 158, Puhvel II 404, L. Isebaert, KZ 96 (1982[83J) 59f. 
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sänukä- nur RV 2,23,7 °ah; wohl ein Beiwort des Wolfes. - 
Unklar. 

Zu den Interpretationsvorschlägen s. die Lit. bei GeRV I 304, ad 
7b, Old, Not I 206 (~ sanitär?), KEWA III 457, 800, Renou, EVP 
15 (1966) 53. 

säntva- s.u. II 724 (säman-). - säpatnd-, s. pdtnl-, o. II 74. - 
säpay°, s.u. sdpa-y o. II 699. - säpta-, s. saptd. 

säman- n. Gesang, Lied, gesungenes Lied, Sangesweise, 'Säman’ 
(RV +); säma-ga- das Säman singend (RV [+]; o. I 483), 
sänui-vipra- liedbegeistert (RV 5,54,14), sämanyä- liedkundig 
(RV 9,96,22), rk-sämd- *Rc und Säman’ (RV + [u.a., AiGr II 
1,117]; auch °sama°sama-y o. I 250?), a-sämdn- ohne Lied 
(TS +), sämika- vom Gesang kommend (SrSü), eka-sämni- f. 
eine Singweise umfassend (JB; AiGr II 2,390). - Pä. säma- 

'Verehrung’. - Wohl als idg. *sh2om° od. ähnl. mit heth. 
is-fra-ma-i 'singt’, is-fja-ma-i- (AkkSg °in) 'Lied, Gesang’, fer¬ 
ner mit gr. oijiri f. 'Lied, Gesang’ (s.u.) zu verbinden. 

S. die Lit. in KEWA III 458; Oett 465, R. Normier, 1F 85 (1980) 
58, Tischler I 379f, Puhvel II 395 (mit Lit.), Lindeman, Introd 49 
und Anm. 30, F. Bader, BSL 85 (1990) 36,39f. und Anm. 71,45, Ana- 
gram nies 74. - Idg. *sh1-em/*sh2-om° Erweiterung von *seh2 'binden’ 
(5/?, o. II 721), daneben *sh2-ej/*sh7-oj° in gr. oi-pn (und an. sei-dr 

'eine Art Zauber’), Puhvel, a.a.O.? [S. ferner J. E. Rasmussen, CWPL 
4 (1996) 184 r.) 

Fraglich sind iÄma«-Belege bzw. saman-Ableitungen, die andere 
Bedeutungen als s° 'Gesang’ erweisen sollen. Statt säman- 'Milde, 
Freundlichkeit’ (TS +) ist wohl an allen Stellen mit s° 'Lied’ aus¬ 
zukommen; RV 10,85,11 sämana- bedeutet schwerlich 'freundlich’ 
(Darms 170f.). Mit JB +jä/tfva- 'Begütigung’ ist angebliches s° 'Milde’ 
nicht zu vermitteln; säntva- ist wohl eine aia. Neubildung, die zu 
sdm gehören mag (Darms 171, mit Lit.; Renou, EVP 12 [1964] 107). - 
An den meisten Belegstellen, für die ein säman- 'Erwerb, Besitz’ 
angenommen wurde, findet man mit s9 'Säman’ das Auskommen; 
RV 3,30,9 sämana- bedeutet sicher nicht 'reich, im Überfluß’ (s. 
KEWA III 459, mit Lit.; Renou, EVP 16 [1967] 145, Wennerberg I 
218ff ). Ist auch RV 1,147,1 rtasya säman = „am Lied der Wahr¬ 
heit“ (Lüders, Varuria I 421, 427)? Argumente ftir ein säman-2 an 
dieser Stelle („maniere d’etre“? „Samen“? S. 5/4 'sein’ Io. II 721 (??)] 
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bzw. lat. semen) erörtert die in KEWA 111 459 genannte Lit.; dazu 
Renou, EVP 12 (1964) 107. 

sämi Adv. halb, unvollständig, zu früh (Kä(h +; RV d-särni nicht 
halb, vollständig Adv. [und Adj. °mi-y AiGr II 1,123]); sämi0 

in Kompp. wie sami-citci- halb geschichtet, sämi-samsthita- 

halbvollendet (SB). - Idg. *semi-y gr. ripi- (in Kompp. wie 
f|pi-üeo<; ‘Halbgott’), lat. semi- (z.B. semi-docttts ‘halbgelehrt’, 
semi-uiuus ‘halbtot’), ae. säm-y ahd. sämi-(z.B. in ae. säm-cwicy 

ahd. sämi-quek ‘semiuiuus’; E. Risch, IF 59 [1944] 22 f. = KS 
22 f.). 

Idg. *semi- woh! mit *sem- ‘ein’ (o. II 693,702) zu verbinden; s. die 
Erörterungen von G. Darms, MSS 35 (1976) 7ff. (mit reicher Lit.; 
ferner F. Bader, Verbum 2 [1979] 146). 

säyä- n. Abend (RV +), säyam Adv. abends (RV +; gegenüber 
dem Subst. primär, AiGr II 1,4, Hotlm, MSS l2 [1956] 48 
Anm. 2 = HoflmA 344 Anm. 2); säyam-bhavä- m. das Abend¬ 
werden (AV), säyam-dugdhd- abends gemolken (SB), säyam- 

yävan- abends fahrend (TB +), u.a. - Pä. pkt. säyam abends 
(s. Tu 13353). - Wahrscheinlich mit lat. serus spät, got. seipu 

Abend u.a. zu verbinden. 

Idg. wohl *seh]-j-6- (~ *sehri-tu- in got. seifm, *sehx[i]ro- in lat. 
serus)y R. Lühr, MSS 37 (1978) 122 f., Rasmussen, Morphophon 58f., 
Kluge-Seebold 665a f,, Schrijver, Refl 527. - Anderes in KEWA III 
460. 

sayaka- m. n. Wurfgeschoß, Pfeil (RV +; wohl nicht adjektivisch, 
KEWA III459, Renou, EVP 15 [1966] 175). - Wahrscheinlich 
mit prä-siti- ‘Dahinschießen’ (o. II 186) zu verbinden. 

S. dort zur Frage einer „im Indoar. nicht mehr in verbalem Ge¬ 
brauch vorkommenden Wurzel für ‘schießen, werfen’“ (£4 Hl oder 

vgl. H. C. Melcherl, KZ 91 [1978] 121), heth. sije- ‘drücken, 
schießen'. Nicht zu sichern ist die Gleichsetzung von *sehl (?) ‘schie¬ 
ßen’ mit *sehx(i) ’säen’ (lat. serö, semen usw.); s. die Lit. in KEWA 
III 459, Rasmussen, Morphophon 57f. - Vgl. die Erörterungen zu 
sltä-y stman-y sira-y send-; s, ferner Bai, Dict 294a (dazu Emm[Sk] 
I 90), Flattery-Schwartz, Haoma 125 Anm. 2. 



726 sära- - sälävrkti- 

sära- n. Kernholz, Härte des Holzes, Festigkeit (RV [3,53,19] +); 
dazu wohl säräya- Adj. zu müsala- (o. II 363f.; ÄpM), als „aus 
Kernholz bestehend" (HofTm bei Sha 305; KEWA III461). - 
Mi., nu., dard., ni., pä. sära- m. Kernholz, härtester Teil, Wert, 
usw. (Tu 13355, mit Verweisen; TuAdd 13355). - Ohne gesi¬ 
cherte Deutung. 

S. die Lit. bei Thi, Heimat 28 Anm. 2 = 562 Anm. 2, KEWA, 
a.a.O.; die vorgeschlagenen Erklärungen gehen von n*E$$enza (— idg. 
*sal- 'Salz' [o. II 712], Thi, a.a.O.),,,*Kraft“ (~ gr, p6pn Kraft, pöau; 
Stärkung u.a.;G. T. Rikov, BalkE25 [1982] 81f.,Glo66[1988] 124f.), 
„♦ganz“ (~ sdrva- [o. II 711] u.a.; s. Tu, a.a.O. [mit Lit.], V. Cvetko, 
AcNeoph 14 [1981] 109) oder von einer ursprünglichen Farbbezeich- 
nung aus (vgl. Thi, a.a.O., KEWA, a.a.O.). 

säraghä-, s. sarägh-. 

säränga- Adj. bunt, scheckig (AV +). - Mi., ni., pä. säranga- m. 
fa spotted deer* u.a. (s. Tu 12401). - Nicht hinreichend erklärt. 

S. die Lit. in KEWA III 460f; Herleilung aus sä0 und Verbindung 
mit Vogej-Bezeichnungen wie särisärga- (o. II 630f.) ist nicht 
wahrscheinlich (gegen die Lit. in KEWA III 460). - Über °ähgci- in 
Farb-Adj. (auf *°an- beruhend, o. II 135?) s. AiGr II 2,151, HofTm, 
MSS 8 (1956) 8 = HofTmA 390; sär° wird zumeist mit idg. lit. 
sartas 'hellrot, fuchsrot’, lett. särts 'rot (im Gesicht)’ u.a. verbunden 
(Lit. in KEWA, a.a.O., Karulis II 157). - Nach Thi bei T. Oberlies, 
IIJ 37 (1994) 349 Anm. 15 (mit Lit.) aus *sar-ranga- „dessen Farbe 
(o. II 424) Salz (o. II 712) ist“. 

särameyds. sardmäo. II 707. - särdyas.u. sära-. - särstitä-> 

s. rst(-, o. I 261. 

sälävrkä- m. Schakal (RV + [nicht 'Hyäne’; Thi bei T. Oberlies, 
OLZ 89 (1994) 585 Anm. 3, IIJ 37 (1994) 349 Anm. 14; s. auch 
C. Kiehnle, Sil 5/6 (1980) 127]); sälävrkeyä- vom s° abstam¬ 
mend (Käth +),sa/ävrkf- f. eine gestreifte Hyäne (MS, TS; MK 
II 447, Jamison, Ilyenas 73). - Wohl ein Kompositum mit 
vrka-. 

Nach HofTm in KEWA III 462 primär „*Bluthund, *laufe-Wolf“ 
(~ SAR). - Als „Grauwolf“ gedeutet von Thi, Heimat 78a = 6I2a 
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(s. 20 Anm. 3 = 554 Anm. 3); für die Deutung einer Farbbczcichnung 
*sär° gibt es verschiedene Vorschläge, s. KEWA III 327, 460, o. II 
726 s.v. särdnga-. 

sälva- m. Plur. Name eines Volkes (Br +; SB sdlva-, MK II 
440, Mylius); sälvi- f. $°-Frau (ÄpM; Sha 305)* - Nicht klar. 

Eine -/-Form von sarva(°X o. II 711? - Zu anderem s. KEWA 
III 462. 

säsahis. SAH. 

säsnä- f. Wamme, Brustlappen [beim Rind] (MS [°krtyä-\ doch s. 
Miltwede, Bern 162] +; AiGr II 2,737). - Nicht klar. 

Lit. zu Verfehltem in KEWA III 462. 

sähä-, s. SAH. - Sl, s. SÄ. 

simhä- m. Löwe (RV +), sinihi- f. Löwin (RV [7,18,17] +; AiGr 
III 174). - Mi., nu., dard., ni., pä. siha-y Pkt. sJha-y sim(g)ha- 

m. Löwe, pä. pkt. sihi- f. Löwin, usw. (Tu[Add] 13384). - Nicht 
geklärt. 

Fremdwort? Eine Zusammenstellung von s° mit chwaresm. saryt 

parth. sarg, khot. sarau u.a. 'Löwe' (s. Bai, Dict 421af.) erinnert an 
das Verhältnis von voriran. *sinsapa- zu ved. sarsapa- 'SenP (o. II 
712), scheint also auf eine LW-Quelle, etwa 's'engha, hinzuweisen 
(W. B. Henning, AION-L 6 [1965] 45f. = SelP II 613f.); auf ein 
wSubstratu-Wort führen vielleicht auch chines. suän-qeit tibet. sen-ge 

'Löwe* hin (J. Brough, Gs Henning 81 f.; ganz anders zu simhä- Bai, 
Dict 484a [~ iran. *haiz-, als „pouncing“]). - Nicht sicher ist der 
Anschluß von s° an arm. inc, inj 'Leopard’ (s. die Lit. in KEWA III 
463, LambAdj 14 und Anm. 24; nach Bai, a.a.O. kommt arm. inc. inj 

“from lost Iranian“ Viinzu-) und toch. A sisäk, B secake 'Löwe* (s. 
Henning, a.a.O. 45 Anm. 3f. = 613 Anm. 3f., D. Q. Adams, KZ 97 
[1984] 284); eine allfällige „idg.u Vorform wäre wohl als alle Ent¬ 
lehnung zu deuten (s. Thi, Heimat 54f. = 588f., KEWA, a.a.O.; 
doch s. Eich, Gs Kronasser 20 Anm. 18). - Tabuistische Umstellung 
aus Viimsä- 'blutig verletzend, reißend* (~ RV 10,87,3 hithsrd- 'Raub¬ 
tier*, pä, siho parahimsa?ie rato) erwägt Thi, a.a.O. 55f. — 586f., 
KZ 86 (1972) 97 = KS 1009, BSOAS 57 (1994) 323 (vgl. A. Cluistol, 
L ALI ES 5 [1987] 59f.). 
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Der Anklang an suaheli simba 'Löwe* ist offenbar zufällig (E. C. 

Polome, Gs Taraporewala 24ff, mit Lit.). 

sikatä- f. Sand, Kies, Grieß (AV [sikatä-vant-\ VS +), sikatyä- 

sandig (VS), sigatä- f. Sand, Kies (KKS); °sika- ‘Sand’ in TA 
sveta-sika-dru-kä-, wenn 'weißen Sand vertreibend’ (Sha289). - 
Mi., nu., dard., ni., pä. sikatä- f. Sand, Kies, usw. (Tu[Add] 
13386; s.u.). - Nicht zu trennen von ap. dikä- f. Kies, Schotter, 
khot. siyatä- Sand, buddh. sogd. sykth Kieselsteine, pasto saga, 

sdga Sand, oss. sygyt/sigit, sik ’it Erde, usw. (Bai, Dict 425b, 
Abaev 111 187f. [mit Lit.]). 

Die Schwankungen im Anlaut (iran. s- [ap. 0-]/s-\ ved. sikatä- ~ 
nu.-dard. *sikatä-, Tu 13386, Abaev, a.a.O. 187) legen ein Lehn¬ 

oder Wanderwort nahe (s. auch A. Degener, SII 15 [1989] 48). An¬ 

klänge an dravid. und finn.-ugr. Wortgut bleiben prüfenswert (s. 

KEWA III 464, mit Lit.). 

Unerweisbar ist iran. Ursprung der indoar. Sippe (s. AiGr I2 Nachtr 

127 [mit Lit.], Tu, a.a.O., KuiAryans 35); verfehlte Versuche der Deu¬ 

tung als iir. *sik° in KEWA, a.a.O., EilMeth 61 Anm. 85a. 

singhänikä-, s. srhkhänikä-, o. 11 652. 

SIC (sine-), s. SEC. 

Dort auch über RV + sic- f. 'Saum\ 

sitivära- eine bestimmte Pflanze, viell. 'Marsilea quadrifolia’ 
(Kaus; s. die Lit. in KEWA III 335); in JüS sitivära- m. Mar¬ 
silea quadrifolia, sitävära- (si°) m. eine Gemüsepflanze 
(KEWA, a.a.O.). - Nicht klar. 

SIDII, s. SÄDH bzw. SEDII. 

sidhmä- Adj. aussätzig (TS +), sidhmalä- dss. (VS +). - Ni,, vgl. 
hi. sem ein hautbleichender Aussatz {*saidhma-\ u.a. (Tu 
13406). - Unklar. 

Fremdwort? Vgl. KuiAryans 68, mit Lit. - Erwägenswert bleibt 

•sidhnui- ~ paSlo sinai ‘Blase, Pustel, Pickel’ (wenn iir. *cidhna-ka- 
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[Morg, Voc 74]), s. KEWA III 465f. (wo Weiteres). - Wennerberg I 

22J f. stellt s° zu SEDH 'vertreiben' (und vergleicht nhd. Aussatz : 

aussetzen). - Anders RV sidhmä- : SÄ DH, o. II 722. 

sidhra-, s. o. II 722. 

sidhraka- m. eine Baum-Art (SrSü); saidhraka-, saidhrikamaya- 

aus j°-Holz gemacht (Br). - Nicht klar. 

Unbrauchbares referiert KEWA III 466. 

sitta- n. (RV 2,30,2; 3,62,1), tdt-shia- (RV 1,61,4), sinavant- 

(RV 10,102,11): Vedische Wörter von nicht einmütiger Inter¬ 
pretation. 

Nach GeRV (zu den Stellen) 'Vergeltung, Lohn’, nach Grassm 

'Habe*; andere Exegeten gehen von 'Ausrüstung, Verstärkung’ od. 

ähnl. aus (s. Renou, EVP 16 [1967] 96, 102). - Die etymologischen 
Deutungen hängen von der philologischen Auffassung ab; so wurde 

sina- Zu SÄ 'binden’, 'sättigen’ (o. I I46f., mit Lit.), auch zu 

SAN1 'gewinnen, erlangen’ gestellt; im letzteren Falle zählte man 

s° als %nHo- zu den Fällen für „Laryngal-Umlaut“ (s. o. II 638 

[mit Lit.], KEWA III 466 [mit weiterem]; Bee, KZ 96 [1982/83] 202, 

205). 

sinäti, s. SÄ. 

siniväti- f. Name einer Göttin (RV +; AiGr III 173). - Nicht 
klar. 

S° ist eine Geburtsgötlin und wird mit den Mondphasen in Ver¬ 

bindung gebracht (ZimmerAiL 352, MK II 449, Mylius), ebenso wie 

die guhgö- und die räkä-, mit denen zusammen sie in RV 2,32,8 

angerufen wird; deren angeblich nicht-idg. Ursprung (s.o. I 489, II 

444) soll fremden Charakter von s° nahelegen (s. die Lit. in KEWA 

III 467). - Für Verbindung des Namens der Geburtsgöltin s° mit lat. 

sinus m. 'Krümmung, Schoß, Mutterschoß’ (s. WH 11 546, KEWA, 

a.a.O.) wieder F. Bader, BSL 85 (1990) 27 Anm. 48. 

sindhu- m. f. Fluß, Strom; der Indus (RV +; ZimmerAiL 16f., 
MK II 450, Lüders, Varuna 128fT., Mylius), saptä sindhavah 

die arischen Siebenströme, das Siebenstromland (RV +; 
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Lüders, a.a.O. 152 ff.), sindhu- m. das Indusgebiet, Plur. seine 

Bewohner (ep. +). - Mi., dard., ni., pkt. sind hu- f. Fluß, Indus, 

u.a. (Tu 13415, 13601, 14837). - Nicht geklärt. 

Jav. hapta lundu 'Bezeichnung eines Landes’, ap. hindu- m. 'Sind, 

indische Provinz des Achaimenidenreiches* (mp. hindüg\ np. hindu 

'indisch’ u.a.; s. K. T. Schmidt, LautgEt 411) sind Iranisierungen 
des aia. geographischen Namens; nach Thi, Gs Henning 447ff. = KS 

815 fT. seien weitere Belege von jav. hindu- nicht als 'Indien*, sondern 
als ein ererbtes Appelfativum für 'natural frontier* aufzufassen (dazu 

Yt 8,32 us.hindauua- als 'beyond the natural frontiers’ [vgl. PanainoTi 

I 119, mit Lit.J). Dieses führe mit ved. s° auf iir. *sfndhu- 'natürliche 

Grenze (Fluß, Meer)* zurück (Substantivierung von *sindhti-~ SEDH 
'abhalten*); s. auch Bai, MithrSt 6 Anm. [14], BSOAS 38(1975)610f. - 

Dagegen A. Parpola, OrJTir 18 (1975) 11, 12. 
Als idg. *sindhu- wurde s° mit außer-iir. Flußnamen wie Shannon 

(Irland) verbunden (s. die Lit. in KEWA III 468; dagegen auch 

Parpola, a.a.O. 11, II. Wagner, Actas del I Coloquio sobre lenguas 

y culturas prerromanas de la Peninsula Iberica [Salamanca 1986] 

389). - Über andere Verbindungen mit idg. und nicht-idg. Sprachgut 

s. KEWA, a.a.O., Parpola, a.a.O. IOfT. (mit reicher Lit.). 

sinvd-, s. a°, o. I Höf. 

sipunä- f. eine bestimmte Pflanze (Kau$ 8,15; M. Bloomfield, 

JAOS 14 [1890] lv). - Nicht klar. 

sima-, s.u. slmänu. II 733. 

simä- Adj. selbst (RV +; AiGr III 578); simä Adv. selbst (RV 

8,4,1; AiGr, a.a.O.). - Mit samd- zu verbinden. 

„Laryngal-Umiaut“ ^s/nH-6-), vgl. *somH-6- in samd- (o. II 703). 

S. die Lit. in KEWA III 469; Stru, PICL XI,1 (1974) 376fT., Bee, 

KZ 96 (1982/83) 202IT. - Anders F. Bader, Verbum 2 (1979) 144 

Anm. 43 (mit Lit.). 

simasimäyant- rasselnd (JB; Hoflm, IF 60 [1952] 260 = HoITmA 

41 [~ Br simä- f. 'Name eines Säman’]). - Ein „wiederholen¬ 

des“ Onomatopoetikon (Hoflm, a.a.O. 260,261 =41,42); ähn¬ 

liche Lautnachahmungen in der JüS und im Mi./Ni. bei Tu 

13418. 
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sirä-, nur RV 1,121,11 °äsu, etwa 'Strom, Wasser, Rinnsal’; dazu 
wohl Su + sirä- f. 'Ader, Flüssigkeiten führendes Gefäß des 
menschlichen Körpers’, pä. pkt. sirä- f. 'Ader’ u.a. (Tu[Add] 
13421), RV 1,163,10 silika-madhyama-, wenn 'deren Mitte ein 
hohler Raum ist* (Thi, Gs Nyberg III 330 = KS 830; anderes 
in KEWAIII470) [aber MS siri- ist ghostword, S. W, Jamison, 
Gs Cowgill 69 und Anm. 4,70f]. - Zusammen mit sirä- zu 
beurteilen, s.u. II 733. 

Eine Deutung von sirä- 'Ader’ aus dem Dravid. (vgl. KEWA III 
469) ist aufzugeben; s. Em, Lg 51 (1975) 467. - Für „non-IE origin“ 
von ved. strä-/sJrä- wieder Lubotsky, System 103. 

sin-, nur RV 10,71,9 °rih. - Unklar. 

Die sinh erscheinen in einem Bild für vergebliches Tun; sie be¬ 
zeichnen etwas, das nicht als Gewebe aufgespannt werden kann, 
vielleicht „in Faden herabfließender Regen“ (~ sirä- / sirä-1), s. 
GeRV III 250, ad 9d, KEWA III 470, - Bei ähnlicher Interpretation 
wird siri- als „dahinschießende [Wasser]“ zusammen mit silika0 (s.u. 
sirä-) zu SÄ/SA Y(l) 'dahinschießen’ gestellt (s. prä-si-ti-, säy-akao. 
II 725; J. Narten, IIJ 10 [1967-68] 246 und Anm. 25 [= KS I 70 und 
Anm. 25]). - Nach anderen Interpreten bedeutet sir/-'Weber(in)’ oder 
'WeberschifF(?). 

siläci- f. AV 5,5,1.8; wohl ein Name des Lacks. 

S. Vishva Bandhu, Fs Siddheshwar Varma I 201 ff, KEWA III 
470, ZyskHealing 202 (mit Lit.). Mit silä- 'Stein* (o. II640, dazu AV 
silaitja0 'Steinsalbe’), in JüS 'Arsenik*, zu verbinden (KEWA, a.a.O.)? 
- Ein als ganz fraglich bezeichneter Fortsetzer bei Tu 13424. 

silanjäläs. silä-, o. II 640. - silika- (°madhyama-), s.u. sirä-, 

siri-, - SIV, s. sivyö. 

sisnu-, nur RV 8,19,31 VokSg °no\ ein Epitheton des Agni. 

Zu SAN\ sä-sn-i- (Grassm; AiGr II 2,472)? Nach Renou, EVP 
13 (1964) 150 „imitation de visno“. - Anderes in KEWA III 801. 

sisarti, s.u. SAR, o. II 706. 

sicäpü- f. eine Vogel-Art (VS, MS). - Unklar. 
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sitä- f. Ackerfurche (RV [4,57,6.7] +), krsnä-sita- schwarze Fur¬ 
chen ziehend (RV 1,140,4). - Mi., dard., ni., pä. sltä- f. Furche, 
u.a. (Tu 13428 [mit Verweisen]; TuAdd 13428). - Schwierig 
zu beurteilen. 

Vielleicht zu einer Wurzel *sEjH/*siH 'eine gerade Linie ziehen* 
(ohne gesicherten außer-indoar. Anschluß); s. simän-, sira-(KEWA 
111 472, mit Lit.; Rasmussen, Morphophon 58). - Problematisch ist 
die Zusammenstellung von s° (und sira- 'Pflug*) mit idg. *seh\(i) 

'säen* (~ *sehx 'werfen*?, s.o. II725, s. v. säyaka-). Vgl. KEWA, a.a.O.; 
F. Bader, BSL 85 (1990) 24, Gamkrlv I 595. 

Zu anderem s. die Lit. in KEWA III 472, 476. 

sidati, s. SAD. 

slbalä- f. eine auf dem Himälaya wachsende Pflanze (TB). - 
Ni., s. Tu 13434. - Unklar. 

Uhl 336af. verweist auf den Anklang an sipäla- usw., o. II 643. 

sim enklit. Partikel, anaphorischer Akkusativ aller Genera und 
Zahlen (RV; AiGr III 482f.). - Iir., jav. enklit. him ihn, ap. 
<-sim) ihn. 

Iir. *srm vielleicht Neubildung nach im (o. I 205; zum enklit. 
Kasus *saj, aav. höi DatSg f., jav. höi, he, se, ap. GenDatSg <-§iy> = 
/-5aj/ 'seiner, ihm*, vgl. Fortsetzer von iran. *haj/*saiy G. L. Wind¬ 
fuhr, CompLI 259; nicht hierher pkt. se, M. Scheller, KZ 81 [1967] 
IfT., Em, Lg 51 [1975] 467, HinMi 163)? AiGr III 483 (Zweifel bei 
(Kortl-]ßee, KZ 96 [1982/83] 211 f.). Über die Zuweisung von iir. *saj 

<~ sä-?) s. KEWA III 475; Bee, Gramm 139. 

simän- m. Scheitel (AV -F; erst Sü + ‘Grenze, Grenzlinie*), 
su-sutw-schön gescheitelt (Up, Sö; AiGr II 1,116, Sha314fT.); 
simdnta- m. Scheitel (AV +; KEWA III 475, J. Hilmarsson, 
Spr 33 [1987] 58). - Mi., ni., pä. simä- f., simanta- m. Grenze, 
usw. (Tu 13435 [mit Verweisen]; TuAdd 13435f.). - Iir.? Ganz 
fraglich iran. *lünia° in der NÜ, s. Gersh, Fs Pagliaro II 186, 
Hinz, NÜ 275. - Schwierig. 

Zu einer Wurzel *sEjH/*siH 'eine gerade Linie ziehen* in sitä 

sira-, s.d.? Oder zu SÄ 'binden* (*sehly *shrei!), vgl. bes. ae. stma 
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'Seil*, heth. isbima(n)- 'Strick, Seil, Leine* (s. die Lit. in KJBWA III 
475, Wennerberg I 222, F. Bader, BSL 85 [1990] 25f, Watk, CRAI 
1992, 327, 329 Anm. 20; zweifelnd Rasmussen, Morphophon 34)? - 
Mit der s.v. sayaka- erörterten Wurzel für 'werfen* ~ 'säen* (o. II 
725) kann wohl kein Zusammenhang bestehen (vgl. F. Specht, KZ 
66 [1939] 27, s. KEWA, a.a.O.). 

VS sima- „?“ hierher (s. AiGr I 98)? - Nach anderen = sima-, o. II 
638. 

stra- n. Pflug (RV [10,101,3.4] +; Woj, AcOHung 42 [1988] 327f., 
mit Lit.), sila- n. dss. (KKS); saira- zum Pflug gehörig (Sü). - 
Mi., ni., pä. sira- m. Pflug, u.a. (Tu 13441 [mit Verweisen]; 
TuAdd 13602a). - Wohl mit sitä- zusammen zu beurteilen. 

S. d, (o. II732) zur Erwägung von *j£/7Teine gerade Linie ziehen*; 
Verbindung von s° mit *sehLi 'säen* (o. II 725, s.v. sayaka-) ist un¬ 
glaubhaft (vgl. die Lit. in KEWA III476). - Über Verknüpfbarkeit mit 
gr. oipwv Tflugfurche’ (Lit. in KEWA, a.a.O.) s. Pet, Lar 95 f. 

Von einigen Autoren wird sö (mit sitä-1) als Entlehnung angese¬ 
hen; s. das Referat in KEWA, a.a.O., D. Maggi, SSL 23 (1983) 82ff. 
(mit Lit.), KuiAryans 14. 

S. auch RV + °sira- in sünä°, o. II 647. 

sira- f, nur RV 1,174,9 (- 6,20,12); 4,19,8; 10,49,9; 10,97,9. - Pro¬ 
blematisch. 

Wohl „Fluß, Strom“ (dies möglicherweise nicht in RV 10,97,9, s. 
GeRV III 307 [ad 9c] und die Lit. in KEWA III 477). - Mit sira- zu 
verbinden, wenn dieses Hapax etwa 'Strom* bedeuten sollte (o. II 
731). - Zu Deutungsvorschlägen s. KEWA, a.a.O.; am ansprechend¬ 
sten ist Verbindung mit *sEjH 'eine gerade Linie ziehen* in sirä-, 
simasira-] sira- ließe sich aus *siHra- in Kontexten mit Laryn- 
galschwund (wie su-sirä- 'gutes Gerinne habend’ [RV (8,69,12) +]) 
verstehen (s. AiGr I 47, 94, II 1,98). 

Unnötige Annahme eines Fremdwortes bei Lubotsky, System 103. 

sila- s. sira-. 

silämävati’ f. ein Beiwort der stndhu-; nur RV 10,75,8 °tl - Nicht 
klar. 

Vielleicht *silämä- 'ein Kraut’ enthaltend; s. die Lit. in KEWA 111 
477 (wo auch zu anderem). 
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sivy0 nähen (RV [sivyatu, slvyant-] +); syüta- festgenäht (RV [1,31, 
15] +); sevani- f. Naht, Verbindungsstelle (Br), syu- vielleicht 
'Naht’ (YV; Schi, Wn 49f.), syüman- n. Band, Riemen, Gurt 
(RV [AitB 'Naht am Schädel’]; Wennerberg I 242fT); zu 
sütra-y siinä- s. bes. - Mi., nu., dard., ni., pä. sibbati naht, 
usw. (Tu S. 775a, s.v. S1V\ TuAdd 13443 f.). - Iir., man. sogd. 
swm- nähen, khot. hiya 'sewn stu(Ts’, yidgha siy- nähen, oss. 
digor xud festgenäht, u.a. (Bielmeier, Unters 257, Bai, Dict 
483a, Abaev IV 258). - Idg. wohl *sjeuh\/*sjuhi (-* *suh{)y vgl. 
lat. suere/sütum, got. siujan nähen, lit. siüti nähen, benähen, 
schneidern, lett. iw/, serbokroat. Mi nähen, heth, sum(m)an- 

za(n)- Strick, Seil; u.a. 

Zu weiterem Vergleichsmaterial und zur Forschungsgeschichte 
(Rekonstruktion) vgl. KEWA III 477f., Rasmussen, Morphophon 
MOfT., ferner die Lit. bei Karulis II 367f.; s. Eich, LarTheor 135, 
Rasmussen, a.a.O.118,309, F. Bader, BSL85 (1990)34, Schrijver, Refl 
247f., Pirart, Näsatya I 253, K. T. Schmidt, Tocharisch (Akten der 
Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft, Berlin, September 
1990 [TIES Supplementary Series Vol. 4]) 269f. 

Einige Belege, die gemeinhin auf SA V12 ‘antreiben’ bezogen 
werden (o. II 716), wurden auch der Sippe von sivy°/s(y)ü° ‘nähen1 
zugeordnet; s. Goto, Mat 1991, 694 Anm. 108, 696 Anm. 126, 697 
Anm. 133. 

Über siici- s. bes. 

stsa- n. Blei (AV +; s. auch Rau, Weben 23f. = 667f.). - Mi., ni., 
pä. sisa- n. Blei, u.a. (Tu 13445). - Wohl LW aus SW-iran. 
*si(a- 'weiß’ (= svitre7~); Wüst, ApSt 281 ff., mit Lit. 

sisara- m. Benennung eines Hunde-Dämons (GrSü; dazu einige 
unklare jungved. Belege, aus denen sisarii° hervorzugehen 
scheint; Sha 306fl'., mit Lit.). - Unklar; s. die Überlegungen bei 
Sha 307. 

sw1 Adv. gut, wohl, recht (RV +; J. S. Klein, Spr 28 [1982] 22ff., 
mit Lit. [s. sii2]), su° 'gut-, schön-’ in Kompp.+) (RV +), z.B. 

Vgl. AiGr II 1,80IT., 261, 266, 293fT., HofTm, Fs Risch 196fT. = 
HofTmA 829IT., M. Benedetti, MSS 50 (1989) 15ff., SSL 31 (1991) 
55 fT., CostaComp 69IT. 
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RV + su-krt- gut handelnd, RV + su-krta- schön gemacht, 
RV + su-krätu- mit guter Geisteskraft, RV + suksaträ- mit 
guter Herrschaft, RV + sw-danu- freigebig, RV + su-bhaga- mit 
gutem Glücksanteil, RV + sü-bhrta- gut behandelt, RV + sw- 
mänas- mit gutem Sinn, RV + su-rüpd- schöngestaltig, RV + 
su-sravas- berühmt, RV + sükta- gut gesprochen (n. 'schöner 
Spruch’), RV sümdya- schön verfertigt (*sw-//w°, o. II314, mit 
LiL), RV + sv-apas- gut wirkend, RV sv-asva- mit schönen 
Rossen; usw. - IAV *sw-, vgl. su-ba-an-du (= ved. su-bandhu-) 

N. pr. (o. II 209, mit Lit.). - Mi., nu., dard., ni., pä. su-bhaga- 

glücklich, su-rüpa- von schöner Gestalt, usw. (Tu S. 776aflf., 
TuAdd S. 106bf.). - Iir., aav. hü.kdrBta-y jav. hu-ka&ta- schön 
gemacht, aav. jav. hüxta- gut gesprochen, hu-xratu- mit guter 
Geisteskraft, hu-xsaOra- mit guter Herrschaft, hu-dänu- 

gabenreich (o. 1720), jav. hu-manah- mit gutem Kampfesmut, 
huu-aspa- mit guten Pferden, hu-bdrdta-, ap. (ubrt-> gut be¬ 
handelt (o. II 249, mit Lit.), uv-aspa- mit guten Pferden, 
„med“ *hu~xsa6ra- N. pr. („*mit guter Herrschaft“), *hu- 

srauah- („ap.“ *u-faitah~) N. pr. („^berühmt“; Hinz, NÜ 122, 
123, 127), khot. hu-(basta-) 'well(bound)’, man. sogd. x\vpy 

mp. np. xüb gut (= ved. s[u]v-apas-\ o. I 84, mit Lit.), mp. 
hu-sraw, np. xu-sraw berühmt; u.a. (s. Bai, Dict 489a). - Idg. 
*h{sü-y gr. £Ü- (z.B. in ei>-xAef|<; 'berühmt’ < *h{su-kleues= 
ved. sw-sVövws- usw., Schm, Di 81 ff., 318, LambAdj 802), u- in 

'gesund’ (< *//|SW- in endbetonten Kompp., Pet, Lar 208 
Anm. 160, Spr 32 [1986 (88)] 369f. und Anm. 17; s. LambAdj 
802ff.), aksl. sb-dravb 'gesund’, u.a., heth. /su°/ (/°hmili-/, o. II 
314), vgl. a-as-su- Adj. 'gut’ (wohl */?jos-w-; LambAdj 807ff., 
mit Lit.). 

Weiter wahrscheinlich zu 'sein1 (o. 1144); mit *hxuesu- (ved. 
vasu- usw.) besieht kein etymologischer Zusammenhang (o. II 534 
[anders Rasmussen, Morphophon 255f. Anm. II]). - S. die Lit. in 
KEWA III 173f, 478f., Klein, a.a.O. 23f. (mit Lit.), Hoffm, a.a.O. 
197 = 830, J. Catsanicos, BSL 81 (1986) 171 Anm. 285, S. Zimmer, 
ZCPh 47 (1995) I76f., MSS 55 (1994[95]) 157ff., B. A. Olsen, CWPL 
4 (1996) 189 ff. 

Gegen Annahme von ererbtem svd- = sü- fwohl, gut’ $. die Lit. in 
KEWA 111 478 f. 
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Weitere iir. WM-Übereinstimmungen in KEWA III 479f.; s.o. 

I 431 zu su-ksiti- usw., o. I 478, 479 zu su-gü-, jav. hu-gu- u.a., o. 

II 97 zu su-parnd- u.a., o. II 142 zu su-puträ- u.a., o. II 244 zu sü- 

bhadra- usw., o. II 349 zu su-mäyd- usw., o. II 684, 685 zu su-sakhay- 
usw. 

S. bes. u. sitmndsündra-, söri-. Vgl. auch das Epitheton RV 

sv-dnc(as)-, KEWA III 558f, mit Lit, o. I 40. 

sü1 bekräftigende, beteuernde Partikel, etwa 'doch, ja doch1 (RV; 
J. S. Klein, Spr 28 [1982] 12fT., mit Lit.). - Ein Gebrauch von 
sü1 (Adv. 'well1 in RV 2,20,1 und später, Klein, a.a.0.21f., 24), 
vgl. gr. eu Adv. 'wohl’ (~ hom. eu olöa, Aischylos eu ... toüi 
(Klein, a.a.O. 24], RV, a.a.O. viddhi sü, 8,24,23 sü-vidväms- 

wohl wissend), altheth. a-as-su sa-ku-ua-ja 'look wellP (Klein, 
a.a.O. 24)? - Nach G. Lieber!, StudLing 5 (1951) 5311, 59fT. 
gehört sü2 vielmehr zu ja- (wie tu zu tao. I 651; dagegen 
Klein, a.a.O. 24 IT., J. Catsanicos,BSL81 [1986] 170 Anm.281); 
vgl. LambAdj 807 und Anm. 4,5 (mit Lit.). 

SU, s. SA V. - süka-, s. süka- suksmä-, s.u. ksämo. I 425. - 
sukhd-, s.u. khd~, o. I 442 (und I 730). - sucetanä- (°cetünä)y 

s.u. CET\ o. I 548. - sutakre; s.u. TAK, o. 1 610 (mit Lit.). 

sutüka-, mehrmals in RV. - Bedeutung und Herkunft unge¬ 
sichert. 

Die Interpretation mag im Bereich von „rasch, fluchtartig, be¬ 

hende“ oder „angetrieben“ liegen; überlegbare Deutungen bezogen 

auf TAK (Lit. in KEWA III 481 f. [wo noch zu anderem]) bzw. 
auf eine Parallelwurzel *TOC neben TOJ (s. Renou, EVP 12 [1964] 

108, 14 [1965] 63). 

sudanus. dann-, o. I 719, 720, II 735 (s.v. sw1). - sudrü-, s.u. 
däru- (o. I 721, mit Lit.). - suptd-, s. SVAP. - SUBH, s. 
SOBH. - sumdt, s. smat. - sumatitsarus. somasätsaru-. 

sumnä- n. Wohlgesinntheit, Wohlwollen, Huld, Huldigungslied 

(als Ausdruck des Wohlwollens) (RV 4- (VS ji7°); s. GeRV I 

350f., ad 3,14,4b, KEWA III 485]; sumnaydnt- wohlwollend, 
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hold gesinnt (RV), sumnäyü- von holder Gesinnung (RV +; 
dazu AV sumnayi Anrede an die Nacht [AiGr II 2,384]?), 
sumnävari- f. huldreiche (RV 1,113,12), sumnin- günstig, hold 
(TS), sumnyd- Gunst verdienend (Käth +)- - Zu sii] und 
MAN\ 

Wohl nicht primär auf MNÄ zu beziehen (s. die Lit. in KEWA, 

a.a.O.), sondern su-mn-a- „*gute Gesinnung habend14 (-~ su-mdn-as-y 

vgl. nr-mn-d- ~ nr-män-as- u.dgl.). - Außer-indoar. Anschlüsse sind 

nicht gesichert. Einmaliges jav. humna- ist nicht eindeutig interpre¬ 

tierbar (KEWA, a.a.O.); die Gleichsetzung von s° mit gr. ujivo«; ‘Lied, 

Lobgesang, Hymnus* (s. die Lit. in KEWA, a.a.O.; S. Migron, IIJ 22 
[1980] 276 Anm. 16, vgl. Pet, Lar 207, mit Lit.) wurde vielfach ange- 
zweifelt (s. Eich, Spr 25 [1979] 205, Pet, a.a.O. 210, F. Bader, BSL 
85 [1990] 34 und Anm. 59 [mit Lit.], LambAdj 804). 

sura- s.u. dsura-y o. I 148. - surabhi- (Gegenbildung durabhiL), 
s.u. RABH, o. II 434. 

sürä- f. ein alkoholisches Getränk, eine Art Branntwein (RV +), 
sürävant- m. Branntweinbesitzer (RV [1,191,10] +), surä-sü- 

'Schnapsheld' (RV; o. II 624), u.a. - Mi., ni., pä. sura- f. ein 
berauschendes Getränk, u.a. (Tu 13503). - Iir.,jav. hurä- f. ein 
alkoholisches Getränk (s. Bthl, Wb. 1837), khot. hurä- f. 
“mare’s milk fermented“, mp. hure in alkoholisches Getränk 
(s. Bai, Dict 492a). 

Vgl. iir. Textzusammenhänge in °madäso ... sürä° (o. II 300), 
suräm mddhu (o. II303). - Über die genaue Natur des si/rä-Getränks 
gibt es verschiedene Auffassungen (s. die Lit. in KEWA III487). Von 
den vorgeschlagenen Etymologien ist die Verbindung mit SA V und 
söma- die glaubhafteste (s. die Lit. in KEWA, a.a.O. [wo auch zu 
anderem]; vgl. Lubotsky, System 104, F. Bader, BSL 85 [1990] 51); 
näherstehend dann lit. sula Birkenwasser, fließender Saft, apreuß. 

sulo geronnene Milch, u.a. 
Aus einer iir. Quelle wotjak. ju/^Bier’ u.a. (s. die Lit. in KEWA, 

a.a.O.; Joki 317, R6dei, Sprachk 76f, Katz, Habilschr 175). 
Hierher auch RV 10,131,4.5 summa- (GeRV HI 363, ad 4a, Bur, 

BSOAS 44 [1981] 392b), ferner Käth = MS sauräki- N. pr. (von 
*suröka-t AiGr II 2,266)? 

Indoar. *surä9 im Namen eines „Indian wine god“ SopodÖEiog 
(bei Chares von Mytilene) nach R. Goossens, La nouvelle Clio 5 
(1953) 38ff., s. Karttunen, IndEarlGrLit 208. 
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SUL schlüpfen, kriechen (Käth , TS, TB prä sulätni). - Mi., ni., 
pkt. sulusulenta0 kriechend, wimmelnd, hi. sulsuli f. krie¬ 
chend, sursuränä kriechen, u.a. (Tu 13497,13510, T. Oberlies, 
MSS 53 [1992(94)] 126). - Vielleicht zu SAR. 

Mit prd sula° ~ SAR (: prd sar "sich vorwärts bewegen*) wäre 

VS, MS prd ti!a° ~ TAR1 (o. I 629) wohl vergleichbar; VS, MS prd 
tila0 steht für prd sula° der Paralleltexte. Die Sprachwirklichkeit von 

SUL ist angesichts der Fortsetzer von SUL/+SUR nicht zu bezweifeln 

(Oberlies, a.a.O.); Verbindung von SUL mit lat. sali re (~ SAR, o. 

II 706) bereits in AiGr I 218 (s. auch KEWA III 488). 

suleka-y s. leka-y o. II480, - suvatiy s, SA V12. - süvar-y s. $Vör-. - 
suvdrna-, s.u. vdrnao. II 518. - suvrkti-y s.u. ARC, o. I 115. 

susima- Beiwort des Pfluges, AV 3,17,3 und später (s. J. Narten, 
Spr 32 [1986] 36 und Anm. 8 [= KS 333 und Anm. 8]). - Nicht 
eindeutig übersetzt. 

Vielleicht auch hier „gut liegend“ (~SA Y', o. II614); s. Sha 313ff., 

Narten, a.a.O. - Zu anderen Vorschlägen (*su-sima- 'gute Furchen 

machend* [~ sitä-> simdn-1]) vgl. Narten, a.a.O. Anm. 8; dagegen 

Sha 316. 

siisiräs.u. sirä-y o. II 733. - susilikä-, s. susulukä-. - susväy°, 
s. SA Vny o. II 714. - süsvhy s. SÄV. - susärtus. saräyu-y 

o. II 708. -SÜ, s. SAV,SAVn-2. 

sükard- m. wilder Eber, wildes Schwein (RV +). - Mi., nu., 
dard., ni., pä. sükara- m. Schwein, u.a. (Tu 10271, Tu[Add] 
13544 [s.u.]). - Iir.? Iran. Viükara- „♦Eber“ in mp. Hukar N. 
pr. (S. Zimmer, AoF 18 [1991] 122)? - Nicht zu trennen von 
idg. *suH- 'Schwein’ in jav. hü- (Kel, NR 380f., mit Lit.), mp. 
np. xügt oss. x^y/xu u.a., gr. uc, lat. süsy ahd. sü usw. 'Schwein’. 

S. die Lit. in KEWA III 490, Abaev IV 254f., Gamkrlv I 508 und 

Anm. 67. - Wahrscheinlich beruht sükard- auf *sü-ka- (als *süka-ra-, 
AiGr II 1,377), vgl. mp. xü-g, ae. su-gu 'Sau* u.a. (Lit. in KEWA, 

a.a.O.; Griepentrog, Wn 386f.); bei der Formung von sü-kard- (und 
*sünkara-, Tu[Add] 13544.2) mögen volksetymologische Umfor¬ 

mungen und die Nachahmung von Lockrufen (nhd. suk suk usw.) 
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eingewirkt haben (s. die Lit. in KEWA, a.a.O.; vgl. A. Christol, LALIES 
5 [1987] 62 Anm. I). 

Von SA ved. su- 'Mutier; Geburt’ (o. II 714) ist idg. *suii- 

'Schwein’ wohl zu trennen. - Gegen ved. sü- 'Eber’ in RV 8,77,11 

sü-niäya- (Lit. in KEWA, a.a.O.) s.o. II 314, mit Lit. 

suktäs.u. ji/1. - sükti- („Himmelsrichtung“?), s.u. süci-. - 
süksma-y s.u. ksdm-y o. I 425 (mit Lit.). - sücay°y s.u. süci-. 

süd- f. Nadel (RV [2,32,4] +); sücf-mukha- nadelmäulig (AV +; 
Schi, Fs Risch 399). - Mi., nu., dard., nt-., pä. süci- f. Nadel, 
usw. (Tu 13551 [mit Verweisen]; TuAdd 13549,13551 [s.u.]). - 
Iir., vgl. jav. sükä- f. Nadel, khot. sumjsanu, mp. np. sözan, oss. 
süsinlsojince, sughni stf Nadel, usw. (Morg, Shughni 73a, 
Abaev III 164f., Bai, Dict 427a); die iran. Entsprechungen 
weisen auf indoar. *südDieses ist wohl durch Kontamina¬ 
tion mit s(y)ü- fnähen’(o. II 734) zu s° verändert worden; 
vgl. RV, a.a.O. sivyatu... sücya. 

S. die Lit. in KEWA III 363; indoar. *sü-ci\ jav. sü-kä- usw. sind 

vielleicht mit suia-y idg. *icuH° urverwandt, o. 11 651. 
Zu s° wohl sücika- m. 'Stechmücke* (RV 1,191,7), auch sücay0 

'kenntlich machen’ (Up +; s. KEWA III 491, TuAdd 13551a [anders 

V. Pisani, Paid 28 (1973) 135f.]). - Ein mit s° verwandtes sükti- 

'Kardinal-Himmelsrichtung’ (Käth) scheint es hingegen nicht zu 

geben (es ist srakti- zu lesen); s. T. Oberlies, MSS 53 (1992[94J) 118 

Anm. 4, mit Lit. 

süctkas. suef-. - süta-, °sütis. SA V12. - suti-, sütikäsütu-, 

s.SAVn. 

sutra- n. Faden, Schnur, Garn (AV + [SB + 'Lehrsatz, Regel, 
Lehrbuch’; dazu Rau, Weben 38 Anm. 2 = 682 Anm. 2, 
KEWA III 492]). - Mi., nu., dard., ni., pä. sutta- n. Faden, 
Regel, Text usw. (Tu 13561 [mit Verweisen], TuAdd 13561).- 
Von s(y)ü/sivy° 'nähen’, o. II 734. 

KEWA, a.a.O.; Bur, Skr 137, Rasmussen, Morphophon 112, II8, 

F. Bader, BSL 85 (1990) 33. 
Nicht hierher AV 9,7,14 sü tri-, wenn etwa 'Geburtsweg’ (~SAVf ’); 

s. Tichy, -tar- 43 Anm. 57. 
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SUD etwas bereit machen, etwas in reifen, vollkommenen Zu¬ 
stand bringen, etwas schmackhaft machen (RV + [südäy0]), 

Perf. susüdima, süsüdas, susüdatha u.a. (RV); Aor. asüsudanta 

(TS); havya-süd- die Opferspende zubereitend (RV 1,93,12; 
4,50,5), südana- etwa 'in geordneten Zustand bringend’ (RV 
[4,39,5] +), südayitnu- etwa 'gesundmachend’ (RV 10,64,9; 
s. Renou, EVP 4 [1958] 119), u.a. (s.u.). - Mi., ni., pä. süda- 

m. Koch, u.a. (Tu S. 782a, s.v. SÜD; KEWA III 493). - 
Schwierig. 

Weder die Ablautverhältnisse noch das Semantische sind der tradi¬ 

tionellen Verbindung mit SV AD günstig (KEWA III 492f., Jamison, 
-äya- 99; s. LambAdj 485 fT., GiovStudio I 222 fT.); s. Goto 342 f. 
(auch 11J 31 [1988] 310). 

Fraglich ist die Interpretation von RV süda- (etwa 'Zutat’ in RV 

8,69,3 süda-dohas-, 'Überrest' RV 10,61,2?); s. Goto 343 und Anm. 

843, mit Lit. 

sünära- Adj. lebenskräftig, mächtig, glückhaft, schön (RV +); 
sünrtä- f. Kraft, Glückhaftigkeit (RV +). - Mi., dard., ni., pä. 
sundara- schön, usw. (Tu 13474; s. JüS sundara-< *sünara~). - 

Iir., vgl. aav. jav. hunara- m. Fertigkeit, aav. hunaratöt- f, 
Fertigkeit, Fähigkeit, ap. <uvnr-> = /ünara-/ n. Tüchtigkeit, 
Fähigkeit, parth. hwnr Fähigkeit, Mannhaftigkeit, mp. np. 
hunar Fähigkeit. 

Iir. *(H)su-Hnar-a-, *(H)sii-Hnr-t0 setzt idg. *h,si/ (je/1) 'gut’ mit 

*h2ncr- 'ManneskraR ~ Mann’ (s. nar-) fort, vgl. o. II 20 (mit Lit.), 

563, 735. - S. ferner die Lit. in KEWA III 493; J. E. Rasmussen, 

CWPL I (1990/91) 127b. 

süna- f. Korb, Schüssel (RV [s.u.] +), ita-sünä- wohl 'Korbteller’ 
(SB; Rau, Weben 37f. Anm. 10 = 681 f. Anm. 10). - Wahr¬ 
scheinlich als „^geflochtener Korb“ zu s(y)ü/sivy°, o. II 734. 

S. die Lit. in KEWA III 494 (wo auch zu anderem). - Aus dem 

Texlzusammenhang von ved. s° - mit dem zerlegten Fleisch (mämsä-, 
RV 1,161,10 u.a.; ZimmerAiL271), den Gegenständen beim Fleisch¬ 
kochen (RV 1,162,13), dem Schlachtmesser (RV 10,86,18; HofTm, 

Inj 226) - erklärt sich wohl Mn + sünä- f. Fleischerei, saunika- m. 

Schlächter. 
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sürtü- m. Sohn, Nachkomme (RV +); sünumänt- reich an Söhnen 
(RV 3,24,5). - Mi., ni. (?), pä. sünupkt. sünu- m. Sohn, vgl. hi. 
sünü f. Tochter (Tu 13569). - lir., aav. hunu- m. Nachkomme 
(aus der Schöpfung der drug- [o. I 760]), jav. hunu- m. Nach¬ 
komme daeuuischer Wesen, hazaqrö.hunü- tausend Junge 
habend (HofFm, Gs Henning 193 = HofTmA 280), altiran. 
*hünu° "Sohn’ in der NÜ (s. Hinz, NÜ 126, mit Lit.). - Idg. 
*suH-nü- (~ *seuH 'gebären’, SAVn), lit. sünüs, aksl. synb 

‘Sohn’; kontextbedingter Laryngalschwund (s.o. II 714) er¬ 
klärt Fortsetzer von *su-nu- wie got. sunus, ahd. sunu u.a. 
'Sohn’. 

KEWA III 494, 801, mit Lit.; Szem, Var 77,10fr., W. Winter, Fs 

Hoenigswald 405ff, F. Bader, BSL 85 (1990) 54, Gamkrlv I 667f. 
ln iir. Zeit beginnt die Verdrängung des Erbwortes *suHnü- durch 

*putRd-; s.o. II 143, mit Lit. 

sünfiäs. sündra 

süpa- m. Brühe, Suppe (SrSü 4- [s°-samsrsta- 'mit Brühe ver¬ 
mischt’], Mn., ep. + [s. auch Pän 6,2,128]). - Mi., nu., ni., 
pä. süpa- m. Brühe, waigali süwf Suppe, hi. suär Koch, u.a. 
(Tu 13571fr.). - Vielleicht zu SA V. 

Also zu *seu(H?)y lat. sü-cus 'SafV u.a. (o. II 713). Eine ähnliche 

Ableitung wie aia. süpa- in german. *siip-a- 'saufen’ (ae. süpan usw.); 

s. KEWA III 494 (mit anderem), Lehmann 331a, Kluge-Seebold 

619b, F. Bader, BSL 85 (1990) 51. 

subharvas.u. BHARV, o. II 252, 253. - sümdyas. MAY\ 

o. II 314 (mit Lit.); s. auch II 739. - süydvasas.u. gavyüti 

o. I 481. - sur°, süra-, s.u. jvar-. 

süri- m. Opferherr, Herr, Schirmherr (RV +); sürf- f. Herrin 
(TS; AV, Kä(h °ri- f.). - Ohne einmütige Deutung. 

Referat mehrerer Vorschläge in KEWA III 495, 801. - Am wahr¬ 
scheinlichsten ist ein Kompositum mit sü 1 'gut’: *(H)su-Hri- — arf- 

(o. I Illf.), Thi, Frdl 159 = OpMai I 165; idg. *A,ju-A,ri- (< ♦‘VA,/-, 
~ rayi-, o. II 438) nach Szem, KZ 73 (1956) 176 Anm. 5 = ScrMin 

790 Anm. 5; s. KEWA 111 495, Pirart, Näsatya I 249 Anm. 13. 
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SURKSsich bekümmern, sich um etwas kümmern (Kälh, MS + 
[sürksati]); sürksya- worum man sich kümmern muß (Käth, 
TB). - Nicht klar. 

Verbindung mit got. saurga f. 'Sorge’, ahd. s(w)orgen 'sich sorgen’ 

u.a. (KEWA III 495, mit Lit.; Lehmann 297b) bereitet Schwierigkei¬ 
ten; s. F. O. Lindeman, IF 98 (1993) 49IT. - Eine Zusammenstellung 

mit jav. xvara- m. 'Wunde1, nhd. Schwäre (s. WH II 526) müßte von 

*surff-K° „*um etwas Schmerz haben" ausgehen(?). 

surta- (tf-s0), s. die Behandlung s.v. svär-. 

sürmi- f. Röhre; röhrenförmige Leuchte, Feuersäule (RV [8, 
69,12 bzw. 7,1,3], TS +), sürmyä- in Röhren befindlich (TS; 
MS + sü° [VS süryya-1], AiGr II 2,808). - Vielleicht *su-ünni- 

„♦Rundung < *von schöner Woge (ürmi-, o. I 245)“; T. Ober¬ 
lies, IIJ 37 (1994) 345 und 349 Anm, 16. 

Referat unglaubhafter Deutungen in KEWA III 496; s. auch Kui- 
Aryans 93. 

sürya- C°riya-) m. Sonne, Sonnengott (RV +), süryci-tvac- eine 
Haut wie die des Sonnengottes habend (RV +; Schi, Fs Risch 
398 Anm. 18); sür(i)yä- f. Sonne, Sonnengöttin (RV +). - IAV 
*sürija- (s. die Lit. in KEWA 111 496, Mh, Mythos 13f. und 
Anm. 12, 14 [= AKS 50f. und Anm. 12, 14), 73, 83, Gs Kron- 
asser 77 und Anm. 31). - Mi., nu., dard., ni., pä. suriya- m. 
Sonne, usw. (AiGr I2 Nachtr 110, Tu 13574 [mit Verweis]). - 
Iir., vgl. wohl iran. *hüriya- in sogd. xwyr, S-W, Sogdlnscr 
II 80. - Idg. *suh2l-ijo- (oder ~ *suh2el/n-: *sh2uuel/n-y 

s. svär-)\ eine verwandte Bildung *seh2ueI-ijo- in urgr. *häye- 

lijo-y kret. aßeA.io<;, dor. äol. arkad. deXioc, ep. rjeA.io^, att. f|Aiot; 
Sonne, vgl. got. sauil „f|2.io<;“, lit. saufe, lett. satlle Sonne. 

S. die Lit. in KEWA III 496, Lehmann 297a, Karulis II 161; Bee, 
KZ 86 (1972) 34, Lindeman, Introd 66 Anm. 52, Eich, LarTheor 134, 
Rasmussen, Morphophon 107 (zu *suh2i°; weiteres u. svar-)y J. A. 
Hardarson, Fs Rix 164 und Anm. 25 [sowie F. Bader, LingBalt 4 

(1995) 265 fr.]. 
Über ved.-gr. Text-Übereinstimmungen vgl. o. I 179 zu äsüm ... 

süryam, II 108 zu sürya-... späs-\ RV süryo ... mahäs ~ gr. HeXiov 
re pryav ist wohl als zufällig zu beurteilen, o. II 339 (jeweils mit Lit.). 
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süsdn-, s.u. SA V'\ o. II 714. - SR, s. SAR, o. II 705f. 

srkä- (wohl n.), wahrscheinlich 'Spitze1 (RV 1,32,12 srke AkkDu 
n. 'die beiden Spitzen [= Fangzähne]’, Thi bei H.-P. Schmidt, 
KZ 78 [1963] 299; RV 10,180,2 srkdm AkkSg 'die Spitze [der 
Lanze oder des Pfeils]’); srkäyin- (Käth -f), srgäyin- (MS +), 
srkävin- (TS), srkävant- (Käth +), srgdvant- (MS) Lanzen¬ 
träger, u.a. (AiGr I2 Nachtr63f., KuiAryans35). - Mit srakti- 

zu verbinden (Schmidt, a.a.O.). 

Anderes in KEWA III 497. - Wohl Fernbleibendes bei Tu 13575; 
s. auch KuiAryans, a.a.O. 

srkvans.u. srdkva-. - srgäld-y s. srgäld-. 

srnkä- f., nur KathUp 1,16 und 2,3: Unklar. 

Vgl. H. W. Bodewitz, WZKS 29 (1985) 13fT. (a.a.O. 13 Anm. 33 

gegen den etymologisch-exegetischen Versuch von W. Wüst, Fs 
Nobel 254ff. [s. KEWA III 497]). 

SRJ, s. SARJ' \ 

sijayä- m. ein bestimmter Vogel (Kä(h +; °ya- f. TS). - Nicht 
klar. 

S. KEWA III 498. - Zu idg. *srgö-s (~ gr. TreAapyöi; 'Storch1) nach 
I. Kaczor - K. T. Wilczak, Gs Van Windekens 152. 

Kann der Volks- und Mannesname srnjaya- (RV + [Patron. 

särnjaya-]) mit dem Vogelnamen zusammengehören? - Vgl. Kui¬ 

Aryans 7. 

smi- f. Sichel (RV + [°nyasy °nyäy AiGr III 16; auch sr°y RV 
1,58,4 sfnyä]; MK II 471, Woj, AoF 7 [1980] 194); srnya- m. 
Sichelmann (RV 4,20,5). - lir., vgl. khot. harraa- (*hrnaka-y 

Emm, Gs Gabain 59), np. arrah, bal. arrag, harray Säge, u.a. 
(s. die Lit. in KEWA III 499; Bai, Dict 22b). - Von einer idg. 
Wurzel *ser, vgl. lat. sar(r)iö 'behacke die Saatjäte’, dazu(?) 
serra f. 'Säge’; s. erweitertes *ser-p in lat. sarp(i)ö 'beschnei- 
tele die Weinstöcke1, lett. sirpis 'Sichel’, u.a. 
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KEWA III 499 (mit Lit.); Schrijver, ReH 493, Karulis II 187 f., 
Gamkrlv I 597. 

srtvan-, s. SAR. - srdikas. sarnikas. SARP. - srprä-, 

s. sarpis-. 

srbinda- m. Name eines von Indra erschlagenen dämonischen 
Feindes (RV 8,32,2 - Wohl nicht von Namen wie fa/51/r- 
(u)binda- (TS +, o. I 382) und bäinda- (VS; “member of the 
tribe of... [t]he Binds”, KuiAryans 40) zu trennen; dies weist 
auf einen nicht-idg. Stammesnamen hin. 

S. die Lit. in KEWA III 499f. (dort auch zu anderem), Kui, a.a.O. 
40, 43, T. Oberlies, IIJ 37 (1994) 340. 

srmard- m. ein bestimmtes Tier, das an feuchten Orten lebt 
(VS, TS; ZimmerAiL 99, MKII 471). - As. simala- m. Name 
eines Tieres (BlochAs 166). - Nicht klar. 

Referat ganz unglaubhafter Deutungsvorschläge in KEWA III 

500; diskutierbar allenfalls Bur, Skr 149 (*sr-mar- 'swift moving’ ~ 

- Hierher MS srma- m. Name eines Asura (~ kl. srpa-, 

srmara-, srmala- dss.), AiGr II 2,771? 

srstä-, srsti-, s. SARJ\ - seka-, sektcirs. SEC. 

SEC gießen, ausgießen, begießen (RV + [sincdti]; RV 10,96,1 
secate ergießt sich [s.u.]), Perf. sisicey sisicatur; sisicur (RV [+]); 
Aor. asicat (RV +), abhy-äsiksi (MS; s. Narten, Aor 267), 
Ful. seksyati (Br +), Pass, sicydte (RV +); siktä- ausgegossen, 
begossen (RV +); ä-sic- f. Becher, Schale (RV), sikti- f. das 
Ausgießen (RV [10,100,11] +), seka- m. Erguß, Ausgießen 
(RV +), sektar- m. Ausgießer (RV 3,32,15); u.a. - Mi., nu., 
dard., ni., pä. sincati gießt aus, usw. (Tu S. 773a, s.v. SIC\ 

TuAdd 13393f., 13580a). - Iir., aav. haecat.aspa- m. N. pr. 
(„*mit sich ergießenden Rossen“, s. die Lit. bei Mh, AirN 1/49, 
Joachim 167 und Anm. 568; etwas anders Kel-Pir I 8), jav. 
hincaiti gießt, fra-hixta- durch Guß hergestellt (vozra-; s,o. 
II 492), khot. haste 'sprinkles’, mp. passinfidan, np. pisanßdan 
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rto sprinkle’, u.a. (Bai, Dict 488b). - Idg. *sejky (s.u.), vgl. ahd. 
sihan seihen, ae. seon ausfließen, seihen, serb.-ksl. sbcati har¬ 
nen; usw. 

S. die Lit. in KEWA III 464f.; Pet, Lar HOfT., Goto 327 und 

Anm. 796, F. Bader, BSL 85 (1990) 49 Anm. 90, 50, F. O. Lindeman, 

Ling 33 (1993) 113fF. (mit Lit.). - Ererbt sind die Präsensbildungen 

*5€jky-€- (ved. seca-) und *si-n-kv-e- (ved. sin cd-, jav. hiriCQ-), s. Goto, 

a.a.O.; für die letztere erweist RV 10,21,3 sincatf- nicht unbedingt 
athematischen Ursprung (gegen Joachim 167), da eine (metrisch 

bedingte?) Entgleisung für sincantl- vorliegen kann (Hoffm, MSS 
27 [1970] 67 Anm. [2] - HofTmA 518 Anm. [2]). 

Von SECy °sic- (und aav. Viic- 'act of pouring’, wenn in Y 32,14 
herzustellen; Schi, Wn 62, Kel-Pir II 328, HumbElfSkj, Gä II 88) 

ist RV + sic- f. 'Saum eines Gewandes’ (~ sicau 'die beiden Flügel 

des Heeres’[vgl. Renou, EVP 12(1964)97,16(1967) 128]) wahrschein¬ 

lich zu trennen (s. auch Schi, Wn 48). Bezug auf idg. *seik/*siek 

(Rasmussen, Morphophon 68f. [mit Lit.], 308) wäre angesichts von 

lit. siekas 'Maß, Hohlmaß’, sieksnis 'KJafler, Faden, Spannweite 

der Arme’ erwägbar. 

setär-y s. SÄ, 

setu- m. Band, Fessel, Damm, Brücke (RV +). - Mi., nu., dard., 
ni., pä, setu- m. Brücke, usw. (Tu[Add] 13585). - Iir., jav. 
haetu- m. Damm, khot. hiy oss. xid/xed Brücke, usw. (Bai, 
Dict 481b, Abaev IV 199 [mit Lit.]). - Zu SÄ(~ SA Y) 'binden’, 
idg. *seh2QX o. II 721. 

KEWA III 501; R. Lühr, MSS 37 (1978) 122 (*seh2i-tu-\ Lubotsky, 

System 47,52. - Iir. Entlehnung in mordwin. sed \ säd' 'Brücke’ u.a. 

(Joki 313f., Katz, Habilschr 318, J. Koivulehto, BoppSymp 136 [mit 

Lit.]; s. auch IC 26b, 166). 

sedi-y s. SAD. 

SEDH forttreiben, verscheuchen, abwehren, fernhalten, beseiti¬ 
gen, hemmen (RV [sedhati] +), Perf. sisedha (RV 1,32,13, 
wenn 'hielt fern’; s. Goto 327 Anm. [793]); Aor. (pra) sedhih 

'treibe an!’ (RV 10,27,20), asaitsam (JB; Narten, Aor 267, 
mit Lit.); siddha- verscheucht, vertrieben (Br +); pratisedha- 
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m. Zurückweisung, Abwehr (SrSü +); ferner vielleicht AV 
°sedhä- 'vertreibend’, s.o. I 501 f. - ML, ni., pkt. sehai'treibt 
weg, padiseha- m. Verhinderung, u.a. (Tu S. 773b, s.v. SIDH]). 

- Iir.? Jav. apa.hiöal (Yl 19,56) ~ ved. dpa sedh nach Humb, 
DLZ 93 (1972) 987‘(dazu HintzeZY 287, Kel, Liste 71 Anm. 
1; s. ferner HumbElfSkj, Gä II 111). 

Von SAD ff (: SfDff) ist SED ff (idg. *sejdh7) wohl zu trennen, 

s, KEWA NI 466, Goto 328 (doch vgl. LambAdj 292f.). - Zu beachten 
sidhmäsind hu 

senä- f. Heer (RV + [s.u.]); senä-nt- m. Heerführer (RV +), 
deva-senä- f. Heer der Götter (RV [10,103,8] +), senya- dem 
Heere freundlich (RV +), a-senyd- etwa 'nicht durch Heere zu 
bekämpfen’ (RV 10,108,6 [s.u.]). - Mi., nu., pä. senä- f. Heer, 
usw. (Tu 13587, mit Verweisen). - Iir., jav. haenä- f. Heer, 
haeniia- zum Feindesheer gehörig (PanainoTi I 144), ap. 
hainä- f., khot. hlnä-, mp. hen Heer (Bai, Dict 482b). 

An einigen Stellen ist senä- vielleicht als „WurfgeschoO, Pfeil“ 

zu übersetzen; vgl. GeRV I 153 zu RV 1,116,1 senä-jü- („pfeil¬ 

schnell“?), Thi, Ged 38 (asenyd- [s.o.] = „nicht mit Geschossen zu 

bekämpfen“); s. weiteres in KEWA III 502 (auch Yt 5,120 haenä- = 

'Geschoß’?). Möglicherweise sind s° 'Geschoß1 und 'Heer1 ursprungs¬ 
gleich (Slru, MSS 17 [1964] 98; zu SAY1 'werfen’ [s.o. II 725, s.v. 

säyaka-]\ nach anderen zu 'binden’ [„Bindung (der Geschoss- 

Spitze mit dem Schaft)“ ~ „Heeres-Verband“, Wüst, ApSt 293 Anm. 

(25)] oder zu *sejH 'eine gerade Linie ziehen’ {sitä- u.a., o. II 732]; 

s. KEWA, a.a.O.). 

Indoar. *senä- ist bei Hesych als °of|vr|cr °or|vo<; gebucht, wenn 

ßaiorivTii;- 7iap‘ ’Ivöou; oipaxoTteöov, ßaicn^vo«;- 6 oTpaxo<; nach C. R. 

Lanman bei L. H. Gray - M. Schuyler Jr., AmJPh 22 (1901) 197 pkt. 

*paisena- < ep. prafi-sena- wiedergibt (zu ßai- = mi. *pai- < aia. 

prati- s. auch Hoflm, ZNF 16 [1940/41] 220 = HoffmA 2); weitere 

Lit. in KEWA, a.a.O. 

sebhu- m. Rotz, Speichel (VdhSü; Cal, AcOr I [1922] 10,2 [1924] 
167 = KS 275, 302). - Wohl ein mi. Wort, vgl. pkt. semha-, 

sembhasimbha-, se(p)pha- m. 'Schleim’, u.a. (slesman-/ 

*s res man-, o. II 671); s. die Lit. bei HofTm, MSS 18 (1965) 27 
Anm. 28 = HofTmA 451 Anm. 28. 
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Hierher auch AV sc/iu- 'Speichel, Spucke’ (Hoffm, a.a.O.); 
dagegen Bur, Krat 17 (1972[74j) 157, Fs Sternbach 806 (s. Tu Add 

13589a; idg. *sejbhu- [?]). 

selaga- m. Räuber, Wegelagerer (Br +); sailagä- m. dss. (VS). - 
Unklar. 

Zu einer unglaubhaften Deutung s. KEWA III 503. 

SZTKverweilen, sich aufhalten, bei etwas verweilen, sich an etwas 
hängen (RV [10. Mandala] + [sevate]\ Goto 328fF., mit Lit.); 

Kaus. ni-sevay0 sich in etwas begeben (MS); sevitavy>a- aus¬ 
zuüben, zu besuchen (Up +), sevaka- m. Diener (ep. +)> u.a. - 
Mi., ni., pä. sevati gesellt sich zu jmd., dient, usw. (Tu S. 783b, 
s.v. SEV). - Nicht sicher erklärt. 

Die Herleitung (über mi. *jev-) aus sep-, dem Perf.-Stamm von 
SAP, begegnet Schwierigkeiten (s. die Lit. in KEWA III 503, 802; 

Goto 329f., GiovStudio I 216f,). - Vielleicht ist doch von *sai-ua- 

auszugehen (~ iran. *haiva-y *°saiva- in der NÜ, Gersh, Fs Pagliaro 

II 240, 243 [doch s. Hinz, NÜ 122, mit Lit.]?); Erwägung von idg. 

*soj-uo- Verweilend’ ~ *soj-no- (got. sainjan 'säumen, zögern’ u.a.) 

bei Goto 330 Anm. 801; anderes bei GiovStudio I 217 und Anm. 

529fr., mit Lit. 

Über JSEV“ ('nähen’) s.u. sivy\ o. II 734. 

sehu-, s. sebhu-. 

sairyd- m. Name einer Pflanze (RV 1,191,3 °äs). - Unklar. 

Nicht näher bestimmbar (neben sard- und küsara- genannt, o. 

II 615; ein Wassergewächs, ZimmerAiL 72?). - Bezug auf sira- 

(„Strom?a, o. II733) und auf Pflanzennamen der JüS (KEWA III504) 

ist unerweislich. 

sailagäs. selaga-. - saidhrakäs. sidhraka- SOy s. SA. - 
sotarsotäri, sötu-, s. SA Vy o. II 713. 

SOBHwohl: schlagen (Kä(h [sumbhan], TS [asubhnan\)y subdha- 

wohl: geschlagen (TS; s. Oberlies, ÄvSt 100 Anm. 116, 
MSS 53 [1992(94)] 125 Anm. 32, mit Lit.); dazu der Eigen- und 
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Sippenname söbhari- (°ri- [AiGr III 183], RV, AV) und die 
Personifikalionsbenennung söbhya-fsobhya- (MS u.a.)[??]. - 
ML, ni., pä. sumbhati schlägt, u.a. (Tu S. 778a, s.v. SUBH; 

TuAdd 13495 f.). - Nicht klar. 

Zu unglaubhaften Anschlüssen s. KJEWA III 484, mit Lit. 

söbhari-, söbhya-, s.u. SOBH. 

söma- m. Soma-Pflanze, Soma-Saft, ein vergöttlichter Rausch¬ 
trank** (RV +), sömavant- mit Soma verbunden (RV +), 
soman- m. Somapresser (RV 1,18,1; Kui, IIJ 15 [1973] 190fT.)> 
somin- m. Somapresser (RV), somyä- aus Soma bestehend, 
aus Soma bereitet (RV +), sömaka- m. N. pr. (RV +), usw. - 
Mi., ni., pä. soma- m. Somasaft, u.a. (Tu 13608 [mit Verwei¬ 
sen]; TuAdd 13610). - Iir., jav. haoma- m. Haoma-Pflanze, 
Haoma-Trank, haomauuant- mit Haoma versehen, haomaiia- 

zum Haoma gehörig, ap. hauma-varga- m. Name eines skythi- 
schen Stammes (s.o. II 517), altiran. *haumaka- m. f. N. pr. 
(Hinz, NÜ 120, mit Lit.; vgl. ved. sömaka-), mp. np. hörn 

Haoma-Pflanze, mp. höm, hömag N. pr., u.a. (s. KEWA III 
505, Abaev IV 261 f. [mit Lit.]). - lir. *sau-ma- ist Ableitung 
von iir. *sau „*Sauma pressen“ (idg. *seu[H7]), s. SAV\ o. 
II 713. 

Anders Bai, MithrSt 19 und Anm. 38 (weiteres bei Flattery-Schwartz, 

Haoma 117fT). - Mehrere iir. Text-Übereinstimmungen, vgl. su- 
krätu-/av. hu-xratu- von Soma/Haoma (o. I 407), brhdt... somyam 

+) Über die Identifikation des Soma handelt eine reiche Literatur; s. 

die Angaben in KEWA III 505 Anm. *, 802, R. G. Wasson, Soma 
and the Fly-Agaric (Ethno-mycological Studies No. 2, Cambridge/ 
Mass. 1972) passim, Flattery-Schwartz, Haoma 4ff., 68tT., C. G. 

Kashikar, Identification of Soma (Pune 1990) passim (s. T. Oberlies, 

WZKS 3911995] 235 fl), MyliusRit 135; R. G. Wasson, J AOS 99 (1979) 

100!!., 102 (1982) 5911T. (s. auch IC 32b, 104), R. Stuhrmann, IIJ 28 
(1985) 85fT., I. Steblin-Kamenskij, BSOAS 50 (1987) 377af., A. Par- 

pola, StudOr 64 (1988) 230ff., H. Falk, BSOAS 52 (1989) 77fT. (mit 

reicher Lit.), T. Oberlies, SII 15 (1989) 83 ff., R. N. Dandekar, Fs Lien- 

hard 81 ff., A. Parpola, ErdosylA 353fT., H. Nyberg, ErdosylA 382fT. 
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u.a. (o. II 232), soma vrtrahä, bhesajänäm sömas u.a. (o. II 265), 

mäde sömasya, soma-mad- u.a. (o. II 300), riihat sömas u.a. (o. II 

468), söma-suti-=j2L\. haoma.hüiti- (o. II713); KEWAIII505, mit Lit. 

Hierher auch Br somäpaPatronym. saumäpa- (~ iyapio. I 194). 

IAV *sauma- ist nicht zu sichern (Mh, Mythos 14 Anm. 14 = 

AKS 51 Anm. 14, mit Lit.). 

somasätsaru- ein Beiwort des Pfluges (AV; dazu Varianten wie 
TS sumatitsaruVS u.a. somapitsaru-). - Nicht geklärt. 

Enthält vielleicht tsäru- 'HandgrifF, s.o. I 687 (mit Lit.); vgl. auch 

o. II 297. 

saumäpas. soma-. - säuräki-, s. sürä-. 

sauväs.u. svär 

SKAND springen, hüpfen, herabfallen, herausspritzen, auslau- 
fen (RV [skändati] +), Perf. caskända (RV +); Aor. skän 

(RV +), askan (Br +), askän, skän (Käth 4-), askäntslt (§B; 
Narten, Aor 275); Fut. skantsyati (Br), Int. caniskadat, käniskan 

(RV), Kaus. skanday0 verschütten (Br +); skannd- ausgespritzt, 
weggesprungen (RV +), ati-skäde um hinüberzuspringen 
(RV 8,67,19), ati-skädas vor dem Überspringen (RV 10,108,2); 
trna-skandä- m. N. pr. (RV 1,172,3 [„grasshopper“?]), ä- 

skanda- m. das Nicht-Ausspritzen (TS +), skandana- n. Ver¬ 
schüttetwerden, Mißraten (SrSü +), ati-skädvan- f. Adj. über¬ 
springende, überschreitende (VS). - Mi., dard., ni., pkt. pa- 

kkhandai stolpert, nep. khädnu rto press down, spurn\ usw. 
(Tu 8816 und S. 785b [s. v. SKAND]). - Iir.? Lit. zur Annahme 
rezenter Fortsetzer von iran. *skand in KEWA III 506, Bai, 
Dict 14Tar442a, 419b; s. Gersh, Fs Benveniste 195 Anm. 1, 
S-W, BSOAS 52 (1989) 259. - Idg. wohl *skend (s.u.), vgl. 
mir. scendim springe, lat. scandö steige, besteige. 

S. die Lit. in KEWA III 506; Goto 330 (idg. *skand). - Für -e- 
Vokalismus der idg. Wurzel Schrijver, Refl 431 (skänd-a- nach idg. 
*skrtd l°skad°]t *skond [ca-skdnd-a u.a.] ausgeglichen); angebliche 
Fortsetzer von *skend° > iir. *scand° noch im Mi.-Dard.-Ni. (Tu 

S. 733b, s.v. *$CAND7 fleap’) und (?) im Iran, (Bai, TPS 1956, 106, 
Dict 142a), 
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skandhä- m. Schulterknochen (AV +), skandhya- zur Schüller 
gehörig (AV +); skdndhas- n. Baumast, Zweig (RV [1,32,5] 
+)• - Mi., nu., dard., ni., pä, khandha- m. Schulter, Baum¬ 
stamm, usw. (Tu 13627 [mit Verweisen]; Tu Add 13627 f., 
13648; o. I 297). - Die Wörter für „Baumast“ und „Schulter¬ 
knochen“ (< „*Ast“?) gehören sicher zusammen; sie scheinen 
eine sonst verlorene Wurzel *skandh 'brechen, abbrechen’ 
fortzusetzen (s. auch AV + vi-skandha- n. eine bestimmte 
Krankheit [vgl. ZyskHealing 180f., mit Lit.]). S. jav. skand- 

(scindaii°) zerbrechen, aav. skdndö wohl 'Beschädigung’ (Y 
30,10), jav. skdndö0 Gebrechen, Körperschaden (Bthl, Wb. 
1587f.), a-skanda- ohne Gebrechen, khot. hatcaii- brechen, 
mp. skastan, np. sikastan zerbrechen, u.a. (Emm, SGS 145f., 
Nyb, ManP II 187a, Bai, Dict 449af.). 

Zur Semantik (vgl. gr. xAdÖoc; 'Ast1 ~ xXaa> 'breche ab’ u.a.) und 
zur Frage außer-iir. Anschlüsse s. KEWA III 507, mit Lit. 

SKAMBH7 befestigen, stützen (RV [skabhnati, skabhnänt-, 
skabhäydti) +), Perf. cäskdmbha, skabhatur, skambhur (RV; 
AV caskabhänä-, AVP vi-caskabhur [HofTm, SktWC 459 = 
HofTmA 821]); skabhitä- gestützt (RV +), skabhitvi gestützt 
habend (RV 10,65,7), prati-skäbhe zum sich-entgegen-Stem- 
men (RV 1,39,2); skäbhlyas- am besten stützend (RV 10,111,5), 
skambhä- m. Stütze, Strebepfeiler (RV +), skdmbhana- n. 
Stütze, Pfeiler (RV +). - Mi., nu.-dard., ni., pä. khambheti 

stützt, khambha- m. Stütze, u.a. (Tu S. 786a, s.v. SKAMBH; 

Tu Add 13639 fr.). - Iir., jav. fra-scinbaiiöit soll befestigen, 
fra-skdmba- m. Vorhalle, baeuuard.frciskdmba- auf zehntausend 
Tragbalken beruhend, fra-scimbana- n. Stütze, Balken, khot. 
skim- machen, erschaffen (*skatnbaja-, Emm, CompLI 215), 
mp. pdy-skmb Raum, np. pa-skam Sommerhaus, usw. (KEWA 
III 507 [mit Lit.], Bai, Dict 413b). - Idg. wohl *ske(m)bhH 

[s.u.]; vgl. lat. scamnum n. Bank, Schemel,scabellum, scabillum 

n. Bänkchen. 

S. die Lit. in KEWA, a.a.O.; Schrijver, Refl 431, vgl. auch Puhvel 
II 415. - Der Nasal in iir. *skambhfl ist vielleicht von STA MBH1 

bezogen. 



SK AR - SKIIAL 751 

Umstritten ist eine mit vcd. skambha- gleichzusetzende LW- 
Quelle für ftugr. Wörter wie esln. sammas 'Säule, Pfosten, Pfeiler' 
(J. Erdödi [= Erdödi], IF 50 [1932] 214fl, KEWA, a.a.O., Katz, 
Habilschr 305f); s. die Erörterungen s.vv. sämba- (o. II 612) und 
stambha- (u. II 754). 

SKAR {°SKAR\ s. KAR, o. I 307IT. - SKART, s. KART\o. 1316. 

SKAVstochern, reißen (AV [12,4,6 ä skunöti macht Einschnitte 
in die Ohren des Viehs], SB [ä skauti verkleinert durch Sto¬ 
chern]); a-prati-skuta- unbehindert, ohne Widerstand (RV), 
ni(h)-skävam zerfetzend (TS), skutvä stochernd (ÄpSS; AiGr 
I 132); Int. cosküy0 stochern, um und umkehren (RV; Schae- 
ferlnt 200AF.), Pass, sküyamäna- aufgeschürt werdend (MS); 
civa-skavä- m. ein Wurm (AV 2,31,4; MK I 40, mit Lit.), 
danta-skavana- n. das Stochern in den Zähnen (ÄpDhS). - 
Mi., dard., ni., pkt. ni-kkhaviya- zerstört, u.a. (Tu S. 787a, 
s.v. SKU\ R. L. Turner, BSOAS 42 [1979] 547). - Iir? Vgl. 
viell. khot. buskuta- zerrissen, geborsten, oss. sk^riyn/fae^k’- 

unun herausreißen, zerreißen (Abaev III127, mit Lit.), Sughni 
sikünd u.a. 'pitch-fork’ (~ °skavana-\ Morg, Shughni 73b). - 
Idg. *skeu(H) [s.u.], wohl „stochern, einschneiden, einreißen“, 
auch „durch Einschneiden markieren“ (— AV ä skunoti)! 

Vgl. heth. iskuna(hh)- 'kennzeichnen, designieren’ (wenn 
*sku-n~ehr, Oett 157). 

Dagegen Puhvel II 428 (mit weiterer Lit.). - Der Dhätupäfha 
gibt eine Präsensform skunäti an, deren Bedeutung 'bedeckt' nicht 
für linguistische Schlüsse verwendbar ist (s. KEWA 111 508); die Ein¬ 
ordnung in die -flä-Klasse mag jedoch auf alter Überlieferung be¬ 
ruhen (s. Hoffm bei Oett 157, ferner Oett 157 Anm. 46), so daß eine 
Set-Wurzel skav1 (idg. *skeuH) primär sein könnte. Zu *skeuH 
'stochern, einschneiden’ mögen Bildungen wie lit. kiauras 'durch¬ 
löchert’, skiaure 'durchlöcherter Fischkasten’ u.a. gestellt werden 
(Pok 954), vielleicht auch Wörter für 'Haut' (vgl. gr. öcpiia : öepoj) 
wie ahd. hüt, lat. cutis s. Schrijver, Refl 239,334; hingegen 
bleibt chavi- aus lautlichen Gründen fern, s.o, I 557). 

SKHAL straucheln, stocken, fehlgehen (Br + [skhalate]); skhalita- 

aufgehalten, mangelhaft, strauchelnd (Br +); apa-skhala- 
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m. das Ausgleiten (SB), skhalana- n. Schwanken, Stocken 
(ep. +). - Mi., ni., pä. khalati stolpert, usw. (Tu S. 788a, s.v. 
SKI1AL). - Iir., buddh. sogd. ’skrwß 'stumbling’ (Gersh, Gramm 
55, 72), mp. skarwidan, np. sikarßdan stolpern, straucheln, 
u.a. (s. zu weiterem KEWAIII509, Mh, AirN 1/76, mit Lit.). - 
Idg. wohl *skyh2el, arm. sxale/i- straucheln, fehlgehen, hin¬ 
fällig werden, gr. oqj&Uo) bringe zu Fall, oipdAAopai komme 
zu Fall, strauchle, irre mich; Kli, Altarm Verbum 144, Goto 331. 

Älteres in KEWA, a.a.O.; s. auch Schrijver, Refl 433. - Zu frag¬ 
lichen Anschlüssen s.u. äscarya-, khila-. 

STAN; s.u. STAN1. 

stäna- m. weibliche Brust, Mutterbrust, Zitze (RV +); stanasyü- 

nach der Brust verlangend (AV; AiGr II 2,848). - Mi., dard., 
ni., pä. thana- m. weibliche Brust, Kuheuter, usw. (Tu 13666 
[mit Verweisen]; Tu Add 13666). - Iir. *pstana- (~ RV 4- visva- 

psnya- 'alle Milch[labung] habend’, s. die Lit, in KEWA III510; 
~ äpsas-, o. I 90?), vgl. jav. fstäna- m. weibliche Brust, 
drdduua-fsna- (fern. °ni-) mit straffen Brüsten, buddh. sogd. 
stnh Brust (Gersh, Gramm 48 [§ 314*]), chwaresm. (y') fi’n 

Brust (Humb, CompLl 197), mp. np. pestän Brust. - Idg. 
*psten-, vgl. arm. stin weibliche Brust, gr. orqviov- otfjüo<; 
Hes.; dazu auch Formen aus *spen- wie lit. spenys Zitze, 
Brustwarze, u.a. 

S. KEWA II! 510f., 802, mit Lit. und weiterem Material; R. Nor¬ 
mier, 1F 85 (1980(81)) 47. - Zum Anschluß von heth. istanza(n)- 'soul, 
spirit, mind, wjlf (zuletzt A. Hardarson, MSS 48 [1987J 135 Anm. 9) 
s, (ablehnend) Puhvcl II 471 (mit Lit.). 

STAN*donnern (RV + [standy°]\ Jamison, -dya- 55); Aor. statt, 

stanihi (RV), astänit (AV; Narten, Aor 275f., Jamison, a.a.O.); 
stanita- donnernd, n. Donner (Sü +); Int, tamstanlhi fdonnere 
lautstark!’ (AV 5,20,1; Schaeferlnt 202); abhi-stanä- m. Ge¬ 
töse, Donnergebrüll (RV 1,80,14), stanatha- m. Donner, 
Donnerlaut (RV 5,83,3), stanayitmi- m. Donner (RV +; tan0. 
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o. I 619). - Mi., ni., pä. thaneti donnert, brüllt, u.a. (Tu S. 788a, 
s.v. STAN\ J. Narten, Fs Rix 321 Anm. 20 [= KS I 403 Anm. 
20]). - Iir.? Vgl. np. tandar Donner (HornNeupEt 89, Hüb, 
PersStud 48; zu pasto tanä s. Morg, Voc 81, über Fragliches 

im Jav. HintzeZY 227). - Idg. *(s)ienh2 (~ TAN2 [TAN1], o. 
1619; Narten, a.a.0.321 fT. [= 403ff.]), vgl. lat. /ohä/-* donnern, 
ae. frunor Donner, heth, tetha es donnert, u.a. 

S. die Lit. in KEWA III 510, 802; Eich, LarTheor 149 und Anm. 
76, Steinbauer, Unters 124,241 Anm. 3, GiovStudio 150f., Schrijver, 
ReO 396; v.a. Narten, a.a.O. 314fT., 324 (und Anm. 29), 325, 337fT. 
[= 396IT., 406 und Anm. 29, 407, 419 IT.]. 

Davon sind synchron Belege von STA N {nis-stari) 'stöhnen1 abzu¬ 
setzen (GfSü abhinistäna- m. = 'das Hinzustöhnen1, ep. nistanant- 

stöhnend, nistananti sie stöhnen, nistänaka- m. das Stöhnen, u.a.; 
Narten, a.a.O. 325fT. [= 407 fT.]); hierin setzt sich eine von *stenh2 

'donnern1 zu trennende idg. Wurzel *sten 'stöhnen1 fort (wohl ohne 
schließenden Laryngal), vgl. gr. otcvw stöhne, ae. stenan stöhnen, lit. 
stenü stöhne, ächze, usw. (Narten, a.a.O. 327ff., 336, 338f. [= 409IT., 
418, 420f.)). - Die Frage prä-idg. Zusammenhangs von *(s)ten-h2 

'donnern1 und *sten (*[j]/° ?\ auf -//oder-0 endend?) 'stöhnen1 bleibt 
hypothetisch (Narten, a.a.O. 339 [= 421]). 

STABH, stabhitästabhüy\ s. STA MBH'. 

stambä- m. Büschel, Grasbüschel (AV +), stambin- buschig 
(AV +). - Mi., dard., singh., pkt. thamba- m. Grasbüschel, u.a. 
(Tu 13681). - Nicht befriedigend erklärt. 

Eine Variante *stemb neben *siembhH (s. STA MBH1) wird (unter 
der Annahme weitgehender Bedeutungserstreckungen) in s° ebenso 
wie in gr. (ncpßw 'schüttle unaufhörlich, mißhandle1, ae. stempan 

'im Mörser zerstoßen1, ahd. stampfin 'stampfen1 u.a. gesucht (s. die 
Lit. in KEWA 111 512; dort auch zu anderen, ganz unglaubhaften 
Deutungsvorschlägen). 

stambha- m. Pfosten, Pfeiler, Säule (AVP +; RV + vi-stambhä- 
m. Stütze). - Mi., nu., dard., ni., pä. thambha- m. Pfeiler, usw. 
(Tu 13682 [mit Verweisen]; TuAdd 13682). - Zu STA MBH1; 

s.o. I 333 (über kastambhh). 
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Aus einer iir. Ausprägung von stambha- wurde eine fiugr. LW- 

Gruppe hergeleitet (estn. sammas 'Säule, Pfosten, Pfeiler’ usw. 

[J. Kalima, FUF 21 (1933) I28f.; 5° < *st° in LWW ist möglich, vgl. 

finn, seiväs 'Stange u.a.’ < ball. *staibas, lit. stiebas, u.a. (Koivulehto, 

briefl.)]); sie ist von anderen mit samba- bzw. skambhd- verbunden 

worden (s.o. II 612, 751). 

STAMBH1 befestigen, stützen (RV [stabhnämiy astablmät u.a.] 
+; RV stabhäya0 stützen, hemmen, anhalten, stabhüyä0 wie¬ 
derstreben, sich stemmen [~ AVP + stabh-no-y Stru, NuA 
77ff., 103 ff.]; zu AitÄr stabhamäna- 'steif, eingebildet’ s. Goto 
331), Perf. tastdmbha, tastabhür u.a. (RV -f); Aor. ästambhit, 
stämbhlt (RV), astämpsit (TB; Narten, Aor 276); stabhitd- be¬ 
festigt, gestützt (RV +), vi-stabetha- festgestellt, steif, starr 
(Br -f), stabdhvä stützend (AV +); zu stambha- s. bes.; vgl. 
auch unten. - Mi., nu., dard., ni., pkt. thambhai 'stops* usw. 
(Tu S. 789a, s.v. STAMBH; Tu Add 13676, 13680, 13683). - 
Iir., jav. staßra- stark, fest, ap. (mä) stabava 'stemme dich 
(nicht) gegen* (Stru, a.a.O. 103 fF., mit Lit.), khot. staura- fest, 
streng, mp. stabr, np. sitabr stark, groß, mp. stambag, np. 
sitamba streitsüchtig, gegnerisch, oss. stavd/(ce)stavd groß, 
dick, usw. (Bielmeier, Unters 215, Abaev III 145, Bai, Dict 
434b). - Idg. *stembhH etwa 'stützen, versteifen, festtreten*, s. 
gr. äarep(pf|<; fest, starr, lit. stembti widerstreben, u.a. (s.u.). 

S. die Lit. in KEWA III 511; Oett 420 Anm. 53, Puhvel II 474, 

D. A. Ringe, Jr., Spr 34 (1988-90) 94, Rasmussen, Morphophon 245 

Anm. 16, K. T. Schmidt, RekRelCh 106IT., Hackstein, Unters 319. - 

Die Rekonstruktion ist durch die Möglichkeit ausufernder Bedeu¬ 

tungserstreckungen (s. Pok 1011, Rasmussen, a.a.O.) und formaler 

Abweichungen (z.B. *stemb°, s. stambd-) belastet (vgl. Oett 419ff., 

Puhvel a.a.O. zu +step° neben *steb(h)°, s. heth. /istäpphh7 'ver¬ 

schließen, zudecken’); der gegenseitige Einfluß bedeutungsnaher, 

formal ähnlicher Sippen aufeinander muß erwogen werden (vgl. 

SKAMBH1; RA MBH 'stützen’ [o. II 435|). 
Mit stabh°/stambti + vi gehört offenkundig auch RV + vistdp- 

f. 'oberster Teil, Spitze’ zusammen (schwerlich von einer Parallel¬ 
wurzel *stap [s.o.]; vielmehr einer Verschleppung der Auslautsneu¬ 
tralisation von Kasus wie NomSg *vistap [°stdbh-\ in die anderen 

Kasus [AkkSg vistdp-am usw.] zuzuschreiben [Lit. in KEWA III 230, 

wo auch zu anderem]). 
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STAR niederstrecken, unterwerfen (RV [strnösi] +), Perf. tastire 

sie haben unterworfen (AV 19,46,3; AiGr I2 Nachtr. 15); Aor. 

dstar, star, Konj. stdrate (RV), astrta (AitB), astrsi (TS +), 

Opt. strsiya (AV; Narten, Aor 278f.); ä-strta- unüberwindlich 

(RV +), strtvä niederstreckend (Br 4-), strtya- niederzustrecken 

(Br); ni-stür- niederstreckend, fällend (RV), strti- f. Nieder¬ 

streckung (Kä(h +). - Iir., jav. auuästhieite streckt zu Boden, 

a-stdrdta- unüberwindlich, nicht niederzuwerfen, sterjOßant- 

zu Boden streckend, mp. stard niedergeschmettert, betäubt, 

chwaresm. m\stry- sich hinlegen (Samadi 187). - Idg. *ster 

‘niederwerfen* (s.u.), vgl. gr. oxpaxog m. Heerhaufen, Heer 

(wenn „*Feindesheeru < „*niederstreckbar“; s. die Lit. bei 

Frisk II 806, III 181). 

Idg. *ster (STAR) ist von *sterh} (STAR1) getrennt zu halten; s. 

die Lit. in KEWA III 518, Narten, Aor 278f. Anm. 881, Stru, NuA 

74fT. - Durch die semantische und formale Nähe der beiden Wort¬ 

sippen kommt es im Ved. (Narten, a.a.O. 279ff; T. Oberlies, MSS 

53 [1992(94)] 121 [Käth strnika- 'Besieger, Eroberer’ semantisch zu 

STAR, formal zum STAR '-Präsens strnä°/strni0]) zu Überschnei¬ 

dungen; ebenso im Jav. (°star?nuiia formal zu strnösemantisch zu 

STAR1 'ausbreiten’, Stru, a.a.O. 112 [anders Kel, Verbe 179 Anm. 17]) 

und in nicht-iir. idg. Sprachen (Stru, a.a.O. über laL sternö 'strecke 

nieder’ ~ 'breite aus, streue’; Koch, System 444 [Zusammenfall im 

Slav.]). 

Ein vorgeschichtlicher Zusammenhang von idg. *s/er, *ster-hy und 

*str-eu (ahd. Streitwert 'streuen’ usw.) bleibt denkbar (s. J. Narten, 

Spr 14 [19681 133 [= KS I 95]; KEWA III 518, mit Lit.). 

stär- (wohl f.) Stern (RV [strbhih\\ RV 8,55,2 tärah NomPl Sterne, 

AV -i- tärakä- f. Stern, VS tärakä- den Sternen gehörig; s. AiGr 

III 212f.). - Mi., nu., dard., ni., askun istä, kho. 'stari, pä. 

tärä- f. usw. ‘Stern’ (Tu 5798,5800,13713, TuAdd 5798). - Iir, 

aav. star- (Y 44,3 str?m° Gen PI [*straam, Bee, MSS 38 (1979) 

13 F, Gramm 29]), jav. star- m. Stern (AkkSg stänrn, NomPl 

starb u.a.; Kel, NR 388ff.), stdhr-paesah- mit Sternen ge¬ 

schmückt (~ RV strbhih...pes u.a., o. II 169), khol. stäraa 

mp. stärag, np. sitära, oss. st’aly/(ce)st'alu Stern; usw. (Biel¬ 

meier, Unters 216, Abaev III 161 f. [jeweils mit Lit.], Bai, 
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Diel 433b). - Idg. *h2ster~, heth. <ba-a§-te-er-za> (wohl = 
/hsters/; anders Puhvel III 239), gr. dcrcrip Stern, arm. astl 

Gestirn, Stern, lat. stella (Schrijver, Refl 121), got. stciirno 

Stern, usw. 

S. die Lit. in KEWA III 512, Lehmann 322af., Puhvel, a.a.O.; in 
KEWA, Lehmann a.a.O. auch Lit. zum „Etymon“ von *h2ster- (am 
ehesten *h2s-ter- 'Glüher, Glänzer’; Lit. bei Mh, LarTheor331 Anm. 
20). - Die Annahme eines Fremdwortes im Idg. (ältere Lit. bei Leh¬ 
mann, a.a.O.; s. Gamkrlv I 591 f.) ist entbehrlich; s. noch A. Pärvu- 
lescu, KZ 91 (19771781) 41fr., A. R. Bomhard, JIES 14 (1986) 191f. 

Ein zur Variante tär- (~ stär-) gehöriges *trbhih (~ RV str°) erweist 
vielleicht trbhir-, s.o. I 666; zur Variante tär- s. die Erklärung von 
Bthl, GIrPh 1 1,33 („...wortanlautendes ... s geht unter im Satz¬ 
inlaut nach j; {der] Vorgang kann sich in den Einzelsprachen 
wiederholen“). 

Idg. *h2ster- auch im Gestirnnamen *tri-h2str-ijo- *zum Dreigestirn 
gehörig* (o. I 649, mit Lit.); *tris° (*tri-h2s°) *(ns° (iir. *tristrija-) 
durch Restitution von *tri° 'drei* (B. Forssman, KZ 82 [1968] 59 
Anm. 111) oder durch Vereinfachung der vierfachen Konsonanz in 
*°h2str0 (M-Br, briefl.; nicht eindeutig ist dazu die Aussage von gr. 
*t[r]iriio- < *tnzr° in SEipiot; 'Sirius’ [H. Fischer, MSS 26 (1969) 
19 IT.]). 

STAR1 ausbreiten, streuen (RV [ästrnät, strnänti, strnlmähi u.a.] 
+), Perf. tistire ist ausgebreitet (RV 3,41,2), tistiräna- der 
ausgebreitet hat (RV 1,108,4); Aor. astarih (AV; Narten, Aor 
281); stirnä- hingestreut, ausgebreitet (RV +), stlrnä-barhis- 

mit ausgebreiteter Opferstreu (RV), upa-strnlsäni zu unter¬ 
legen (RV 6,44,6), sürtvä ausbreitend (MS); pra-stard- m. 
Streu, Opferstreu, Sitz beim Opferritual (RV +; s. KEWA II 
372f., III 763, MyliusRit 98), upa-starana- n. Unterlage (RV 
[9,69,5] +), upa-stir- f. Unterlage (RV), stdriman- (LokSg 
°mani) Auslegen, Ausstreuen (RV 10,35,9; s. Wennerberg I 
232IT.). - Mi., nu., dard., ni., pä. pa-ttharati streut aus, breitet 
aus, usw. (Tu S. 790b, s.v. STR\ TuAdd 8857fT., 13043). - 
Wr^jav.fra-sOwwitisiTtutWmJra-steranata spreitete, breitete 
aus (Kel, Verbe 177, 179 Anm. 16), stardta-yfra-starata- hin¬ 
gestreut, gespreitet, staratö.barasman- mit gespreiteter Opfer¬ 
streu (Yt 13,94; ~ stirnä-barhis- usw., s.o. II 214, mit Lit.), 
stairis- n. Streu (s. E. Ravnaes, IIJ 23 [1981] 257), khot. star- 
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ausbreiten, streuen, chwaresm. bstn- flach machen, flach 
ausbreiten, mp. wistardan, np. gustardan ausbreiten; u.a. 
(KEWA III 517 (mit LU.], Bai, Dict 431a, Samadi 27). - Idg. 
*sterh3 (s.u.), gr. kozöpwa habe ausgebreitet (*°stero°)t otop- 
vupi breite aus, streue hin, otpcoro^ ausgebreitet, lat. sterneref 

strätus hinbreiten, air. sernaid breitet aus, usw. 

S. KEWA III 518 (mit Lit ); Stru, NuA 53, 113f., Oett 169 und 
Anm. 85, 86, Lindeman, TrRepr 52ff., Introd 105, Eriu 44 (1993) 
163 ff., Stru, MSS 46 (1985) 235. 

Von STAR 'niederstrecken1 ist STAR1 getrennt zu halten (s.o. 
II 755 [s.v. STAR] - auch zu Überschneidungen der beiden Sippen 
und zur Möglichkeit ihres vorhistorischen Zusammenhangs). 

Start- f. gelt stehende Kuh (= eine Kuh, die keine Milch gibt 
und auch nicht trächtig ist [J. Narten,AON 123 T. — KS1178f.]; 
RV + [°nht °ryäm, °ryäs u.a., AiGr III 170, 174, 596], TS Adj. 
'fruchtlos’), sahäsra-stari- tausend s° habend (RV 10,69,7). - 
Nep. thäri unfruchtbar (von Kühen; Tu 13688). - Iir., vgl. mp. 
starwan, np. sitarwan, waxi sitrin unfruchtbar, kinderlos, u.a. 
(KEWA III 513, 802 [mit Lit.], Morg, Shughni 76a). * Idg. 
*sterih2-, vgl. arm. sterf unfruchtbar, gr. oteipa f. unfruchtbare 
(Kuh, Ziege, Frau), lat. sterilis unfruchtbar, ertraglos, got. 
stairo „oteipa“, nhd. Sterke Kuh, die noch nicht gekalbt hat; 
u.a. 

S. die Lit. in KEWA 111 513, Lehmann 322b; Kluge-Seebold 701a; 
Eich, Spr 20 (1974) 38 und Anm. 35, E. P. Hamp, MSS 40 (1981) 
36fF., LambAdj 339, 491 Anm. 26, Pirart, Näsatya 1 193. 

Die Lesung tan- (°ryäm) in MS 2,5,4 (s. AiGr I2 Nachtr 147, KEWA 
III 513) ist nicht sicher (viell. sta°)\ Miltwede, Bern 86. 

•STXFpreisen, loben, anrufen, besingen (RV [astaut, staut], AV + 
[stdumi, stäuti], Med. stäve, stavate, stdvamäna- u.a. [RV], 
stute [Samh +]; Joachim 170f., Goto 331 f., mit Lit.), Perf. 
tustuvür (RV +); Aor. dstävi (RV), astosi u.a. (RV +), asfävtt 

(Br), usw, (Narten, Aor 276ff.), Fut. stavisyd0 (RV +), stosya0 

(Br +), Pass, stüydte (RV +); stuta- gepriesen, angerufen 
(RV +), stötave zu preisen (RV), stutvä preisend (AV +); 
stdva- m. Lobpreis (RV [9,55,2] +), stavdtha- m. Lobrede (RV 
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7,1,8), stüt- f. Preislied (RV +; °stü/-9 °stüt-, AiGr I 237), stuti- 

f. Lobgebet (RV +), stotär- m. Lobsänger (RV +; MS stavitär 

TB stötar- [Tichy, -tar- 37, 326]), stoträ- n. Loblied, Gebet 
(RV +), stoma- m. Lobgesang (RV +), stömiya- des Lobliedes 
würdig (RV). - Mi., nu., ni., pä. thuti- f., thoma- m. 'praise\ 
u.a. (Tu S. 790a, s.v. STU1). - lir., aav. stäuml{~ staomf) preise, 
lobe (Y 43,8; s. Kel, Verbe 93 Anm. 4), stauuant- preisend, 
aav. jav. staotar- m. Lobsänger (s. Tichy, -tar- 46, 55f.), aav. 
staomiia- Tüll of praise’ (Y 33,8), aav. jav. stüt- f. Lobgesang, 
Preis, jav. staomi preise, staoiti preist, staoman- Preislied (Y 
10,18 staomaoiiö [Hs.-Var. °mäiiö]< *°ma-bhjas, Schi,mündl.), 
apa-stüiti- f. das Abschwören, upa.stüiti- f. Preisen, khot. stav 

parth. ’st'w-, mp. stüdan, np. sitüdan, oss. stawyn/(ce)stawun 

preisen, chwaresm. bstw- verleugnen (*apa-stau°); usw. (Emm, 
SGS 134, Abaev III 146 [mit Lit.], Bai, Dict 431b, Samadi 27, 
187). - Idg. *steu (s.u.), vgl. heth. istuua- offenkundig werden, 
istuuäri ist offenbar, gr. oteurai gibt feierlich kund, verspricht, 
behauptet, droht, myken. <te-u~to> N. pr. (wenn /steytör/ = 
ved. stotär-, M-Br, Glo 70 [1992] 1). 

Vgl. die Lit. in KEWA III 520f, Puhvel II 484f; zur idg. Flexion 
s. J. Narten, Fs Kuiper 12f., !5ff., 18 [= KS I 100f., 103ff., 106]; 
Rasmussen, Morphophon 177 Anm. 15, 247, 250, zur Semantik von 
idg. *steu ('bekannt machen, öffentlich feierlich kundgeben*?) s. die 
Lit. in KEWA III 520, N. Oettinger, MSS 34 (1976) 112,120, Puhvel, 
a.a.O. 485. - Eine Erweiterung von idg. *steu in *steu-bh (STOBH)l 

Zu dichtersprachlichen Übereinstimmungen von stav und av. 
stauu s.o. I 200 (astosi... isudhya u.a.), I 722 (däsema... °stuti u.a.), 
II 249 (b/iarä stömam u.a.), II 311 (stomam... mäntram u.a.), II 394 
(stavanteyajiiäih u.a,); Weiteres in KEWA III 520f. (mit Lit.), Kel- 
Pir III 115, 122, 243. 

Zu STAV wahrscheinlich auch das Indra-Epitheton stavän (RV 
2,19,5; 2,20,5; 6,24,8); s. Referat und Lit. in KEWA III 521. 

stavän, s.u. STA V. 

stämännur AV 5,13,5 °mänam. - Nicht geklärt. 

Vorschläge zu Übersetzung und Deutung bei V. Pisani, Gs Nyberg 
II 164 („Mund“), Wennerberg 1 234 („Weg, Pfad“ [mit Lit.]). 



stäniu- ~ stibhi- 759 

stärnu-, nur RV 7,20,9 °muh. - Ohne gesicherte Übersetzung 
und Deutung. 

Referat und Lit. zu den Vorschlägen in KEWA III 513 sowie bei 
LambAdj 704 fT. 

stäyät Adv. verstohlen, heimlich (AV), stäyü- m. Dieb, Taschen¬ 
dieb (Käfh 4-); stend- m, Dieb, Räuber (RV +), steya- n. Dieb¬ 
stahl (RV [7,104,10 steya-krt- Diebstahl begehend] +). - Mi., 
nu., singh., pkt. thena-, tena- (*tenaOberlies, ÄvSt 88) u.a. 
(Tu 13717f.). - Iir., vgl. aav. jav. taiia- verstohlen, geheim, 
Diebstahl (~ ved. steya-, Hoffm-Narten 43), jav. täiiu- usw. 
(o. I 643); hingegen ist tum§uq-sak. stenäna Trom theft’ (Bai, 
Dict 127a) ghostword (Emm bei H. Rix, MSS 46 [1985] 217 
Anm. 49). - Idg. *(s)teh2 ‘stehlen’, vgl. täyü- (: stäyü-), heth. 
<ta-a-i-iz-zi> ‘stiehlt’ etc. 

S. die Lit. o. I 643; Lindeman, Introd 53, Rasmussen, Morpho- 
phon 62 f. 

sti- m. Plur. etwa: Angehörige, Zugehörige (RV 7,19,11; 10,148,4 
AkkPl stfn)\ sti-pa- m. Schützer der Angehörigen (RV 7,66,3; 
10,69,4; s. Renou, EVP 7 [1960] 65,14 [1965] 83). - lir., aav. 
jav. sti- f. etwa ‘Besitz, Hausstand’ (s. HumbElfSkj, Gä II 
136,143; fraglich jav. *s(ipä-, Mh, ZNdA 40f.). - Wohl *h{s-ti-, 

zu AS'. 

S. die Lit. in KEWA III 514; vgl. o. I 92f„ 144, II 93. - Wegen 
°sti- < *sth2-ti- (STHA) in üpasti- (o. I 222) hat man versucht, auch 
sti- zu STHÄ zu stellen bzw. es als Ablösung aus Komposita zu 
erklären (s. KEWA, a.a.O.). Für das Simplex iir. *(H)s-ti- ist Zuge¬ 
hörigkeit zu y45* - trotz der semantischen Unscharfe der einzel- 
sprachlichen Fortsetzer - wohl vorzuziehen (Lit. in KEWA, a.a.O.). 

STIGH, s. STEGH. 

stibhi- m. Rispe, Büschel (SrSü), stibhini- f. dss. (SrSü). - Frag¬ 
liches aus dem Ni. bei Tu 13695. - Nicht erklärt. 

Weder die Verbindung mit lit. stiebas 'Mastbaum, Stange, Sten¬ 
gel’, lett. stibis 'kleine trockene Rute’ u.a. (s. die Lit. in KEWA III 
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515, Fraenkel 904a, Karulis II 294) noch die Kombinationen bei Tu, 
a.a.O. führen weiter. 

stiya-, s. STYA. - STIR, s. STAR- 577, stimd-, s. STYÄ. - 

stirnd-, s. STAR1, - STU, s. 5T,4 K 

f. Zotte, Wollzotte, Locke, Haarflechte (RV [9,97,17] +), 
stukävin- zottig (RV 8,74,13); visita-stuka- mit aufgelösten 
Haarflechten (RV [1,167,5), AVP), prthu-stuka- mit breiter 
Haarflechte (RV 2,32,6 [s.u.]), balbaja-stukä- (RV +, o. II217). 
- Nu. (?), dard., s. tirähl thü Vulva’; vgl. Tu 13697. - Iir., 
oss. stygf(ce)stug Büschel, Locke (Abaev III 156, mit Lit.). - 
Zusammen mit stupä- zu beurteilen. 

Zu beachten v.a. die Verteilung von RV + visita-stuka— AV 
visita-stupa- u.a. (s. KuiAryans 85f.); kann iir. *stuka- aus *stupa- 

durch Dissimilation entstanden sein? - Möglich bleibt Wurzelver- 
wandlschaft von *stu-k0 — *stu-p°\ ererbtes wurzelhafles *stu- ist 
jedoch (gegen Tu S. 790a [s.v. *sfu-3]) nicht bezeugt, da RV 10,86,8 
prthu-stu- auf falscher Archaisierung von prthu-sluka- (s.o.) beruht 
(AiGr 111,88) und AV g/irfa-j/övaj'Sch malzlropfent?)* ganz unsicher 
ist (KEWA III 516, o. i 516, Schi, Wn 48f., mit Lit.; zu weiteren 
Kombinationen s. KEWA, a.a.O.). 

Hierher wohl auch TA stuka-\ s. die Lit. in KEWA, a.a.O. 

stupä- m. Schopf, Haarschopf (Kälh, VS +), visita-stupa- mit 
aufgelösten Haarflechten (AV [~ RV °stuka-, s.u. stiikä-]); 

stiipa- m. Schopf, Haarbusch, oberer Teil des Hauptes (RV +; 
jünger TIauptbalken des Hauses’, 'Grabdenkmal, Stüpa’; s. 
H. Matsumura, WZKS 33 [1989] 57f. Anm. 26). - Mi., nu., ni., 
pä. thüpa- m. 'Stüpa’ u.a. (Tu[Add] 13710Q. - Von stükä- 

nicht zu trennen. 

S. d. zur Frage von Wurzelverwandtschaft oder primärem *stu-pa- 

(vgl. die Lit. in KEWA III 516; G. R. Solla, IF 79 [1974(75)] 108 
Anm. 67). 

STUBH, s. STOBH. - stupa-, s. stupä-. - STR, strnlkas.u. 
STAR. - strbhih, s. stdr-. - STRH, strhantis. TA RH, o. 
I 636. - STK, s. STAR1. 
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stegä- m., nur RV 10,31,9 °äh. - Nicht einmütig geklärt. 

In einem „vielfach dunkle(n) Lied“ (GeRV III 177); die Überset¬ 
zung des RV-Wortes ist ebenso umstritten wie die Frage der Zuge¬ 
hörigkeit von Käth (und Parallelstellen, T. Oberlies, MSS 53 [ 1992 
(94)] 123 Anm. 18) (s)tega- (s. die Lit. in KEWA III 519). Oberlies, 
a.a.0.123 ff. erwägt „Schilfrohr“ (,,*Stecher“, zu TEJ, tejanao. 1668, 
669; unter der gleichen etymologischen Auffassung, „*Stecher“, 
übersetzt Thi bei Oberlies, a.a.O. 124 Anm. 26 s° als „Schlange“); s. 
noch Oberlies, a.a.O. 124 zu möglichen Pkt.-Fortsetzern. - Vgl. ferner 
KuiAryans 93; T. Oberlies, IIJ 37 (1994) 345. 

STEGH schreiten, steigen, treten (MS \pra-stighnuyat])\ ati-sti- 

gham zu besteigen, ati-tistighisan besteigen wollend (MS). - 
Dard.(?), ni.; Tu S. 789b, s.v. STIGH. - Iir.? Vgl. jav. sty- f. 
wohl 'Kampf (Yt 10,71), mp. stezag, np. siteza Kampf, Streit 
(s. die Bed. von gr. otixeg); Hoffm in KEWA III515 (anderes 
bei Kel, NR 84f., mit Lit.). - Idg. *stejgh 'steigen, verfolgen’ 
(urspr. jägersprachlich nach J. Knobloch, KZ 88 [1974] 126); 
vgl. gr. oTEixto schreite einher, ziehe, steige, oxixtQ f. Plur. 
Glieder, Schlachtreihen, Schlachtlinien (s.o.), ahd. stigan stei¬ 
gen, lett. staTgät gehen, wandeln; u.a. 

S. die Lit. in KEWA, a.a.O., Karulis II 283. 

stenä-, steya-, s. stäydt. 

stokä- m. Tropfen (RV +), stoka-sas tropfenweise (AiB); 
stökya- auf Tropfen bezüglich (Br +). - Mi., nu., dard., ni., 
pä. thoka- n. Kleinigkeit, u.a. (Tu 13720 [mit Verweisen]; 
TuAdd 13720f,). - Durch Metathesis aus *skotä- ~ SCOT 

(vgl. ved. stokäh scotanti u.a.). 

Lit. zu dieser bereits bei Yäska erscheinenden Erklärung in KEWA 
III 519; Thi, KZ 86 (1972) 79 Anm. 19, LaulgEt 489f. = KS 1009 
Anm. 19, 1016f., BSOAS 57 (1994) 323. 

stotär-, stoträ-, s. STA V. 

STOBH jauchzen, jubeln, rauschen, einen Ton ausstoßen (RV 
[stobhatiy stöbhant- u.a.]; s. Goto 332f., mit Lit. [auch zu ver- 
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einzeltem RV °stubhäna-y JB stobdhi])y stubdha- besungen, 
gepriesen (Br +); Kaus. stobhay0 erschallen lassen (RV 1,88,6; 
s. Jamison, -äya- 119, Goto 333 Anm. 811); stübh- f. etwa: 
freudiger Zuruf, Jauchzen (RV +; Schi, Wn 48), anu-stübh- 

f. Lobgesang, ein Versmaß (RV +), stübhvan- jubelnd (RV 
1,66,4), stobha- m. Veränderung eines Säman in Form von 
gesungenen Interjektionen (MS +; MyiiusRit 137f.). - Ni., hi, 
thübrl f. fa tune’ usw. (Tu S. 790a, s.v. STUBH{). - Iir.? Vgl. 
oss. *stuf Lärm, Schall, Rascheln (Abaev III 155, mit Lit.). 

Idg. *steu-bh ~ *steu (STA V)? Vgl. Joachim 171 („Die Bedeutung 
von siubh ... hat sich von der zugrunde liegenden Wurzel stu 'prei¬ 
sen' schon entfernt“); zur Möglichkeit außer-iir. Anschlüsse s. R. 
Normier, KZ 94 (1980) 260 und Anm. 37. 

stöma-, (a)staut, stauti, s. STA V. 

staunä-y nur RV 6,66,5 °näh. - Unklar. 

Nach Renou, EVP 10 (1962) 99 „ininterpretable“; Lit. zu den vor¬ 
getragenen Überlegungen in KEWA III 521. 

staulä- nur RV 6,44,7 Vabhih. - Unklar. 

Ebenso dunkel wie das an dieser Stelle erscheinende dhautdrl- 
(0.1 783); s. KEWA III 521. 

STYÄ fest werden, sich verdicken, steif werden (VS [ni-styäya0] 

+), stlmd- träge (AV), vi-stmu'n- ein steifes Glied habend 
(AV +; HolTmA 573 Anm. 26); dazu RV 6,44,21 und 7,5,2 
stiya- (GenPI °yänäm\ da wohl 'stehendes Gewässer’ (Lu¬ 
ders, Varuna 144 und Anm. 6,7; anders Renou, EVP 13 [1964] 
141). - Mi., nu., dard., ni., pä. thina- n. Trägheit, pati-tthiya0 

(°tthiya0) widerstreben, trotzen; usw. (Tu S. 791b, s.v. STYAI; 
TuAdd 13696a; J. Sakamolo-Goto, MIAaJS 14f.). - Weiteres 
ist nicht sicher. 

Vielleicht zu gr. oüjia '(toter) Körper’ („*was steif wird“; Lit. in 
KEWA III 522, Frisk II 843), als *stiehi-mn (nach Rasmussen, Mor- 
phophon 167, CWPL 2 [1992] 60 Anm. [2], AcLH 26 [1993] 177f. 
*stihymn)\ andere schließen gr. otcap n. 'stehendes Fett’ an (s. Frisk 
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II 780, 797), so (fragend) Lubotsky, System 104 (*stehrj-\ -/- Erwei¬ 
terung von *steh2 'stehen*, STHÄ1). - Über weitere Erwägungen s. 
KEWAIII 52lf., mit Lit. [und M. Volkart, Zu Brugmanns Gesetz im 
Altindischen (Bern 1994) 26f. Anm. 97J. 

Ganz fragwürdig jav. nstä(y)-“ in Afringän 3,5 stöis-ca „und 
Massen“ (Bthl, Wb. 1605; s. KEWA 111 522, Bai, Dict 43 la [dazu 
Emm(Sk) II 150]). 

stri- f. Frau, Weib, Ehefrau (RV +; zur Flexion s. Eich, Spr 20 
[1974] 32fT., mit Lit.), strikä- f. Weibchen (JB); straina- mit 
Frauen verbunden, auf Frauen bezüglich, weiblich (RV [10, 
95,15] +; Kur, AkzAbl 309 Anm. 4, Darms 372, R. Lühr, 
LautgEt 254 Anm. 31, Thi, KZ 92 [1978(79)] 48 = KS 905). - 
Mi., nu., dard., ni., pä. (hi-, itthi- f. Frau, usw. (Tu 13734 
[mit Verweisen]; TuAdd 13734; s.u.). - Iir., jav. stri- f. Weib 
(Eich, a.a.O. 35f.), khot. strryä- Frau, man. sogd. (*)stryc Fr&u 

(*stri-ci-ä-, S-W, CompLI 190), oss. syl/silce Weibchen, Frau; 
usw. (KEWA III 522, Bielmeier, Unters 218f., Abaev III 194 
[jeweils mit weiterem Material und Lit.], Bai, Dict 435b). 

Das idg. Etymon von iir. *(!f?)strif!- ist nicht sicher ermittelt. 
S. die Lit. in KEWA III 522f, 803, Abaev, a.a.O., Tichy, -tar- 43 
und Anm. 58; ferner R. Normier, IF 85 (1980) 44ff., E. I\ Hamp, 
MSS 40 (1981) 38 (s. auch IC 34, A50I). 

Aus dem Bestreben nach Vermeidung des zu kleinen Wortkörpers 
erklären sich sowohl die Formen mit Suffix-Erweiterungen (JB stri¬ 

käa£. striyaka usw. [Tu 13734, S. 792a]; khot. striy-ä-, iran. *stri- 
ci°9 etc.) wie mit Vokalprolhese (pä. itthi-, auch buddh. Skr. istri-, 

istrikä-, istikä- u.a.); s. KEWA III 522, mit Lit. 

sthagara- n. eine wohlriechende Essenz (Br +), sthägarä- aus 
s° gemacht (TB +). - Wohl Lehnwort; zusammen mit tagara- 

zu beurteilen. KEWA III523 (mit Lit.), oben 1614, KuiAryans 
50. 

sthandila- n. geebneter Boden, Erdaufwurf (als Altar), freier 
Platz (Br +; s. MyliusRit 138). - Mi., ni., pä. thandila- n. 'bare 
hard stony ground' u.a. (Tu 13739). - Unklar. 

Nach Bur, BSOAS 34 (1971) 545 lur *$thandiladas eine ähn¬ 
liche *-/frf(A>Erweiterung zu STHÄ bezeugen soll wie angeblich 
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got. sicmdan 'stehen’, heth. istantai- 'stay put, linger, tarry’ usw. 
(doch s. Puhvel II 465 [mit Lit.], Lehmann 323af.). Ein denkmög¬ 
licher Bezug auf *sthänt-ila-y zu ved. sthänt- bzw. *sthdnt- 'stehend’ 
(idg. *sth2ent-, Hofim, Spr 15 [1969] 5 Anm. [13] = HoffmA 242 
Anm. [13]), erfordert zu viele lautliche und semantische Annah¬ 
men. - Zur Herleitung von s° aus einer Munda-Quelle s. die Lit. 
in KEWA III 524; KuiAryans 50. 

sthapati- m. wohl: Stammesoberhaupt; Lehnsfürst, Statthalter 
(AV +; s. RauStaat 113f., vgl. auch die Lit. bei ZyskHealing 
194); sthäpatya- n. Würde eines sth° (PB). - Mi., hi., pä. 
thapati- m. Aufseher, u.a. (Tu 13740). - Schwierig. 

Aus pati- und *stha- 'Standort’ (RV 2,38,8 stha-sds [STHÄ\\ 

AiGr II 2,79, Renou, EVP 15 [1966] 19)? - Anderes (Umformung 
eines [iran.?] LW? Bildung von stha-p° Kaus. {STHÄ], an pdti- 

angeglichen?) in KEWA III 524. 

sthäla- n. Anhöhe, Erhebung, festes Land (TS 4-), sthdlä- f. 
Erdaufschültung (TS), sthali- f. Anhöhe, hochgelegene Ebene 
(Br +), sihälya- auf der Anhöhe befendlich (KäthA; Sha 323). - 
Mi., nu., dard., ni., pä. thala- n. trockenes Land, usw. (Tu 
13744 [mit Verweisen]; Tu Add 13744). - Nicht überzeugend 
erklärt. 

Fraglich ist die Aussagekraft verbaler Grundlagen wie Dhä sthal 

Test sein’ (und *sthar in pkt. tharia-' upright’ u.a., Tu[Add] 13742?), 
die man mit den idg, Vorformen von nhd. Stall bzw. starr verbin¬ 
den wollte (s. KEWA III 525); lautlicher Einfluß (sth°) von STHÄ 

bleibt denkbar. - S. sthäli-. 

sthävira-, sthdviyas- u.a., s.u. sthürd-. 

STHÄ stehen, dastehen, still stehen, verweilen (RV + [tisthati]), 

Perf. tasthdUy tasthätur u.a, (RV +); Aor. asthät, dsthita, 

asthiran (RV +), asthisata (Br +), Prekativ sthesur (AV), 
sthesam (VS; Narten, Aor 281 und Anm. 889), Fut. sthäsy0 

(Br +); sthitd- stehend, feststehend (RV +); Pass, sthiy0 

(Br +), Kaus. sthäpay0 (mit d 'besteigen lassen’, RV +; Jami- 
son, -dya- 170f. und Anm. 136); °sthd- stehend, befindlich 



STlfÄ 765 

(z.B. RV 6,67,3 ap nahst ha- Besitzer [o. I 88]), stha-säs je 
nach dem Standort (o. II 764, s.v. sthapati-), °stha- Standort, 
Stall (go°, RV +), sthä- stehend, befindlich (RV -f, Schi, Wn 
49; vgl. auch sthä-rasman-, o. II 441), pratisthä- f. fester 
Stand (RV +), vi-sthä f. Ausbreitung (RV -f; vi-sthä- f. Taeces’ 
JB +; KEWA III 231, mit Lit.), rathe-sthä- auf dem Wagen 
stehend (o. II 429), sthätar- m. Wagenfahrer (RV, s. Tichy, 
-tar- 285, 344), sthätar- n. das Unbewegte (RV; Tichy, -tar- 

32,71), sthäträ- n. Standplatz (RV 1,164,15; s. KEWA III 526, 
Renou, EVP 16 (1967] 90), sthäna- n. Aufenthalt, Standort 
(RV +; su-sthänä- in gutem Stand [RV; s.u.], go-sthäna- als 
Kuhstall dienend [VS], u.a.), sthäman- n. Standort (RV +; 
s. Wennerberg 1237ff.), sthäsnu- unbeweglich stehend (Sü +), 
sthiti- f. Standort, Rang (Br +), u.a, (s. auch unten). - Mi., 
nu., dard., ni., pä. titthati steht, thapeti setzt ein, thita- ste¬ 
hend, fest; usw. (Tu S. 793af., s.v. STHÄ\ TuAdd 1900ff., 
2271, 8607f,, 8870, 13050fi, 13752afl, 13768). - Iir., aav. (Y 
51,4), jav. xsta-, jav. hista- stehen (Kel, Verbe 192, Bee, 
Gramm 97, J. E. Rasmussen, Krat 36 [1991] 114), aav. starjhal 

mag darauf treten (Y 50,4; s. Narten, Aor 281), jav. stäta- zum 

Stehen gebracht, aspö.stana- m. Pferdestall, antarz-stä- da¬ 
zwischen stehend, paiti-stä- f. Standort (o. II 176 Anm. *), 
raOae-stä- Krieger (o. II 429), jav. ap. upastä- f. Beistand, 
Hilfe; ap. <aiStta> = /aistatä/ stand (*a-hista°\ s. auch Hinz, 
AirFF 50), avästäyam ich setzte ein, stäna- n. Stelle, Ort; 
khot. stä-/stäta-, Präs, sta- (*hista-) stehen, sein, buddh. sogd. 
’wst- rto place’, parth. *st- sein, mp. np. estädan stehen, sein, 
chwaresm. ws(y)- hinstellen, hin legen, oss. styn/istun stehen; 
usw. (Bielmeier, Unters 162f. [mit Lit.]; Abaev III 158 [mit 
Lit.], Bai, Dict 432b, Samadi 26, 222). - Idg. *steh2 (s.u.), 
Präs. *sti-sth2-e-\ *sth2-tö-, *sth2-ti-y *°sth2-ö- (o. II 166), u.a.; 
vgl. gr. torripi (dor. lotäpi) stelle (mich), oratoc; stillstehend, 
oraoK; f. Stand, Standort, Stehen, Stillstehen, öuott|vo<; un¬ 
selig, unglücklich (~ ved, su-sthänä-)y lat. sisterelStatus stel¬ 
len, stati-ön- f. Standort, ahd. stän stehen, lit. stöti sich hin¬ 
stellen, treten, lett. stät stellen, aksl. stati sich stellen, treten, 
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luw. ta- stehen, zum Stehen kommen, hier, tami- stehen las¬ 
sen (A. Morpurgo-Davies, Gs Cowgill 205fT., 212f., 217, 228 
[mit Lit.]), u.a. 

S. die Lit. in KEWA III 527; W. Cowgill, JIES 1 (1973) 27HT., 
C. Rose, TLIE 1 (1980) 53 ff., 63 ff., 72 ff. (auch zu ürdhvä- sthä usw., 
s.o. I 244f.), Kli, AltarmVerbum 104, F. Bader, BSL 81 (1986) c.-r. 
129IT., GiovSludio I 349IT. (mit reicher Lit.), J. E. Rasmussen, AcLH 
20 (1987) 82, Schrijver, Refl 98, Karulis II289. - Aus *sth* (in 
wohl auch in *sth2-C- > ved. sthi-C-) ist -th- auf *stä- < *steh2- über¬ 
tragen worden (gegenüber *steh2f*sth2[V) vielleicht noch in gr. orä/ 
V>°, M. Peters, Spr 35 [1991-931 137f.), s. Mh, LI 134 Anm. 152, 
137 (§ 5.2.2.3.2.A), 139 Anm. 173. Für aia. *stä bzw. für *s/i< *stji2/ 

sta2 scheint es keine sicheren Zeugnisse zu geben (s.o. I 222, II 93; 
unglaubhaft Wennerberg I 234 [mit Lit.]). 

Hierher ved. °sthuyä, s.o. I 74 (mit Lit.); unklar RV 10,48, 
10 astha („durch den Nichtstehenden“, AiGr II 2,35? Ganz anders 
GeRV HI 207, ad 10 („durch den Knochen“, zu *asth-, o. I 150)). - 
Fraglich ist vorindoar. Alter der Kausativbildung sthäpay0 (s. die 
Lit. in KEWA III 527; zuletzt Puhvel II 475); Wurzelverwandtschaft 
besteht wohl mit sthürä- usw., s.d. 

S. bes. sthänü-y sthävarä-, sthird-. 

sthänü- m. Baumstumpf, Pfosten, Pflock, Pfahl (RV +)■ - Mi., 
ni., pkt, (hanu- u.a. Pfosten, Pfahl, Baumstumpf (Tu[Add] 
13750). - lir., vgl. iran. *(s)tänu- 'Baumstumpf (wohl in 
manüjanl näu-dön “a hollowed-out tree-trunk used as a Chan¬ 
nel1’, Gersh, Fs Taqizadeh 80 = Phillran 174). - Mit kontext¬ 
freiem -//- < *-//- aus *sthä-nü- (Iran. *[s]tä-nu-) 'feststehend’, 
zu STHÄ\ Mh, Gs Renou 510f. = AKS 108f. 

A.a.O. 511 = 109 und Anm. 1,2 (sowie in KEWA III 528) zu 
abweichenden Erklärungen. 

sthatar-, sthäna- u.a., s. STHÄ. - sthäpatya-, s. sthapati-. - 
sthärasnwns.u. rasmi-, STHÄ, o. II 441, 765. 

sthäl'i- f. irdene Melk- und Kochschüssel (AV 4-; Rau, Töpferei 
23 = 447, MyliusRit 138), sthälipäkd- Topfspeise’, ein in 
Milch gekochtes Gericht (Br + [AV sthälipäka-]), sthäla- n. 
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Schale, Gefäß (Sü +). - Mi., dard., ni., pä. rhäli- f. 'plate, 
dish\ u.a. (Tu 1906, Tu[Add] 13766). - Nicht sicher gedeutet. 

Vielleicht aus 'sthäld- ,*irden“ ~ sthdla- (KEWA III 528f.). 
Unwahrscheinlich ist Gleichsetzung mit aksl. stolb Thron, Tisch, 
Sitz* (Bur, BSOAS 38 [1975] 76; zu beachten jedoch Fraenkel 893); 
anderes in KEWA III 529. 

sthaiya- s. sthdla-. 

sthävarä- Adj. feststehend, unbeweglich, dauernd (Käth +)• - 
Mi., ni., pä. thävara- fest, stark, u.a. (Tu 13767). - Zu STHÄ 

(AiGr II 2,906). 

Nicht näher zu sthürd- (s. AiGr II 2,907); vgl. noch Benv, Orig 
113, LambAdj 420 Anm. 13 (gr. oraupöc 'Pfahl* ~ *steh7-uer°\ 

Clackson 43. - S. auch o. II 5. 

sthaviri- s.u. sthürd-, u. II 768. - sthitd-, sthiti-, s. STHA. 

sthirä- Adj. fest, stark, haltbar, hart (RV +); stheyas- fester, 
stärker (RV [10,159,5 d-stheyas-\ TS + [s. J. Narten, MSS 14 
(1959) 51 Anm. 30 = KS I 6 Anm. 30]), sthestha- festest (Pän 
6,4,157), sthemdn- m. Festigkeit (Käth, TS 4*; s. KEWA III529, 
Wennerberg I 240 und Anm. 4). - Mi., ni., pä. pkt. thira- fest, 
usw. (s. AiGr I 236; Tu 13771 [mit Verweisen], TuAdd 983, 
13771). - Wohl zu STHA. 

Vgl. AiGr II 2,853, KEWA III 529, Fraenkel 913a (mit LiL); ganz 
fraglich ist iran. *stita- Test, dick’ (~ sthird-7) in Sughni (Morg, 
Shughni 76a). - Semantisch ansprechend bleibt auch die Zusammen¬ 
stellung mit gr, oiepeö*; fsteif, hart, fest, solid’ (idg. *sterhr, A. L. 
Sihler, LarTheor5567), ahd. star'starr’ u.a. (s. die Angaben in KEWA, 
a.a.O., Lehmann 37b, R. Lühr, MSS 35 [1976] 74; o. II 764, s.v. 
sthdla-). 

sthiyinur RV 10,68,3 °vibhyah\ sthm-mdnt- RV 10,27,15. - 
Unklar. 

Lit. zu den Interpretationsvorschlägen in KEWA III 530; Renou, 
EVP 15 (1966) 73. - S. auch KuiAryans 93. 
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sthünä-f. Pfosten, Pfeiler, Säule (RV +). - Mi., nu., dard., ni., pä. 
thünä- f. Pfosten, Pfeiler, usw. (Tu 13774). - Iir., jav. stunä- 

f., ap. stünä- f. Säule, khot. stunä- Pfeiler, mp. stün, np. suttrn 

Säule, Pfeiler, u.a. (Bai, Dict 434a). - Mit kontextfreiem -n- 

< *-n- flir *sthünä- = iran. *stünä-*}; s. die Lit. in KEWA III 
530 und bei Mh, Gs Renou 510 Anm. 1-3 = AKS 108 Anm. 
1-3. 

Etymologisch ist *sthü-nä- wohl zusammen mit sthürd- zu beur¬ 
teilen; s.d. 

sthürd- Adj. groß, stark, dick, wuchtig (RV [auch sthüra-yüpa°, 
o. II 416]), sthüla- dss. (AV +); sthülabhd- groß, dick, feist 
(AV); sthdviyas- dicker, stärker (Br +), sthdmtha- dickst, stärkst 
(TS +), sthdviman- n. Breite (Käth, TS +; Wennerberg I 
236f.), sthdvira- fest, stark, usw. (s.u.), sthavitri- f. dicke, mas¬ 
sige (Br; Sha 322). - Mi., dard., ni., pä. thüla- groß, stark, usw. 
(Tu 13775f. [mit Verweisen]; Tu Add 13776). - Iir., jav. *°stüra- 

'stark* in Namen (v.a. pairi-stüra-, s. Mh, AirN 1/66; vgl. 
auch 1/31,65), dazu die Kompositionsform *stuui° in jav. 
stuui.kaofa- 'mit feistem Höcker’ u.a.; jav. staoiiah- stärker, 
größer, stäuuista- stärkst, gröbst; khot. stura- groß, dick, oss. 
styr/(i)stur (u.a.) groß, gewaltig, kurd. (a)stür dick; usw. 
(KEWA III 530f., Bielmeier, Unters 216, Abaev III 159, Bai, 
Dict 434a). - Idg. *stuh2-rö- (s.u.), altschwed. j/wrgroß, mnd. 
stilr groß, stark, grob. 

Idg. *stuh2° wohl zu *steh2-u-% einer -w-Erweilerung von *steh2 = 
STIIÄ. S. die Lit. in KEWA 111 527,531; vgl. Rasmussen, Morphophon 
101, B. A. Olsen, CWPL1 (1990/91) 141b, Schrijver, Refl 355 f., Clack- 
son 43. Zu *steh2-u-/*stuh2 wahrscheinlich auch Wörter für 'Säule, 
Pfeiler', vgl. sthürtägr. otö-Xcn; m. Säule, Pfeiler (KEWA III 531, 
mit Lit.), 

Nicht näher hierher sthävard-. - RV 4- sthdvira- Test, stark, 
gewaltig’ (Br + 'alt, ehrwürdig’ [pä. thera 'älterer Mönch' usw., Tu 
(Add) 13747); dazu RV 9,86,4 sthdvirih, GeRV 111 79, ad 4ab, AiGr 
II 2,131, Renou, EVP 9 [1961] 95) ist vielleicht keine ererbte ablau- 

#) Vgl. auch ved. sthünäm ... dhäray0 ~ jav. stuna vidäraii°y o. I 779; 
ved. sahdsra-sthüna- = jav. hazatjrö.sfünao. II 720. 
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tende Nebenform von s° (anders Lubotsky, System 92)» sondern nach 
sthavlyas- usw. zu diesem gebildet (s. die UL in AiGr II 2,361» 
KEWA III 531; s. auch Rasmussen, a.a.O.). 

sthüri- Adj. einspännig, nur von einem Tier gezogen (RV [10, 
131,3 Adv. °/] +), a-sthüri- nicht einspännig (RV [6,15,19] + [TS 
asthüris. Old, Not I 376f.]). - Nicht geklärt. 

Verbindung mit sthürä- liegt nahe, doch ist eine glaubhafte 
semantische Erklärung nicht gefunden (s. die Lit. in KEWA III 531); 
zu beachten Renou, EVP 13 (1964) 136. 

Über eine mögliche jav. Entsprechung von s° vgl. Kli, MSS 29 
(1971) 138 ff. 

sthüläs. sthürä-. - sthemänstheyass. sthirä-, 

snapäy°y snäpanas. SNA. 

57V-4Ftriefen, tröpfeln, Flüssigkeit entlassen (TS [prä-snauti] -f); 
prä-snuta- Muttermilch entlassend (SBK -f). - Mi., ni., pkt. 
panhaaiipanhavia- 'drips’, apabhr. panhu- m. 'flow of milk 
in breast’, alt-maräthl unhäva m. 'flood’, u.a. (Tu S. 797a, s.v. 
SNU). - Nicht überzeugend erklärt. 

Zum Vorschlag von idg. *sneu (lat. nütrix f. ‘Amme, Ernäh¬ 
rerin’ < *sneu-trihl*, gr. vcco/veüaai ‘schwimmen’ u.a.) s. WH II 
191 sowie die Lit. bei Frisk II 311 und in KEWA III536; *sn-eu wird 
als Wurzelerweiterungsvariante zu *sn-eh2 (SNA) aufgefaßt (Um¬ 
formung von *sneh2 nach Wurzeln auf *°ey [s. Frisk, a.a.O.] bleibt 
denkbar). 

Nicht hierher ved. °smi-y °stm-, s.o. I 516, II 723. 

SNA baden, sich waschen (RV [snätas, snät-i-) +); snätä- gebadet, 
gewaschen (AV +; Br + snataka- m. Vedaschüler, der anläßlich 
der Beendigung seiner Studien ein rituelles Bad genommen 
hat [MyliusRit 138]), snätva gebadet habend (AV +; s. AiGr 
II 2,654), ut-snäya hervortauchend (RV 2,15,5); Kaus. snäpäy0 

(RV +), snapäy0 (AV +) baden lassen (Jamison, -äya- 119); 
snäpana- (f. °ni-) zum Baden dienend (AV), (ghrta)-snä- wohl 
'(in Opferbutter) gebadet’ (RV; o. 1516), a-snätär- nicht unter- 
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tauchend, ohne unterzutauchen (RV; Tichy, -tar- 107 und 
Anm. 4,146), snätva- zum Baden geeignet (RV [10,71,7] +), 
ä-snäna- n. Bad (AV), sneya- zu baden (Käth +); dazu näpitd 

s.o. II 35. - Mi., dard., ni., pä. sinäti badet, usw. (Tu S. 796a, 
TuAdd S. 109b, s.v. SNA; TuAdd 1524, 13791). - lir., jav. 
us ... snaiiaeta er soll auswaschen, fra-snaiieni ich will rein¬ 
waschen, fra-snäta- gewaschen, usnäiti- f. Abwaschung, khot. 
haysn- waschen, buddh. sogd. sny- waschen, oss. najyn/najun 

baden, usw. (Abaev II 152, Bai, Dict 351a, 466b, Kel, Verbe 
147 Anm. 41; s. auch Samadi 184). - Idg. *(s)neh2 (Schrijver, 
Refl 169, 403), vgl. lat. näre schwimmen, natäre schwimmen, 
triefen, air. snätn das Schwimmen, toch. B näsk- sich baden, 
heth. /sanh-/ ausspülen, u.a. 

S. die Lit. in KEWA III 533; Puhvel I 175, Gs Van Windekens 
223, S. E. Kimball, MSS 53 (1992[94J) 79,90, Hackstein, Unters 172f. 

Zur Frage hypothetischer Wurzelenveiterungsvarianten zu.50 (wie 
SNA V [?]) und außer-indoar. Erweiterungen von idg. *sneh2 s. 
KEWA, a.a.O. (mit Lit.); dort auch gegen vor-indoar. Ursprung von 
kausativischem sna-p°. - S. ferner o. II 59. 

Fraglich *vi-snä- 'Baden’ im Mannesnamen visnäpfi- (RV); AiGr 
II 2,8,40. 

snäyu- f. n. Sehne (TB +). - Pkt. sinäu- m. f. Sehne (u.a.; s.u.). - 
Mit snävan- zu verbinden. 

S. d. zu iir. +snävr°/*snävan-; zum -r-Stamm gehört *snäru-(*°vr°) 

in pä. nhäru- 'Sehne’ u.a. (Tu 13794 [vgl. auch TuAdd I3794f.J, 
K. R. Norman, SktWC 395) und letztlich wohl snäyu- (s. Ted, Gs 
Kretschmerll 182IT., 185 ff., KEWA III533; HofTm, Sil 5/6 [1980)94 = 
HoffmA 756, HinMi 24). 

snavan- n. Sehne (AV +); daneben Zeugnisse eines -r-Stammes: 
a-snävird- ohne Sehnen (VS), *snävar-a- im Ni. (Tu[Add] 
13796), vgl. auch *snäru- (*V°) in Mi., Dard., Ni. (s.u. 
snäyu-). - Iir., vgl. iran. *snävar- in jav. snävarv.bäzura- Seh¬ 
nen als Arme habend, elam.-altiran. *nävar° Seil (Hinz, NÜ 
175, mit Lit.), oss. nwar/nawcer Sehne, u.a. (Abaev II 194, mit 
Lit.). - Idg. Heterokliton, vielleicht *s(hi)neHur0/*°yn° (s.u.), 
vgl. arm. neard Sehne, gr. veupa f. Bogensehne, Sehne, lat. 
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neruos Sehne, Muskel, Nerv, toch. B snaura Sehnen, heth. 
isljunauar n. Sehne, Bogensehne. 

Die Erstellung einer Grundform ist schwierig, da Kontaminatio¬ 
nen auf einzelsprachliche Formen eingewirkt haben mögen (s. Puh- 
vel II 404 [mit LiLj; F. Bader, BSL 85 [1990] 29, 31 Anm. 54; 
Rasmussen, Morphophon 60 Anm. 35, MelchertAHP 175); Bezug auf 
idg. *sneh} ‘spinnen1 (lat. nere) ist nicht sicher (vgl. Schrijver, Reft 
269; ältere Lit. in KEWA III 534, Lehmann 317b, SzemLatW 63 
Anm. 101). 

Übereinen Zusammenhang mit derural. Wortsippe von finn. suoni 

‘Ader, Sehne’ usw. s. Joki 316 (mit Lit.), Redei, Sprachk 41, UEW 
441, Kortl, MSS 50 (1989) 81. 

57V///, srtihänsnihitis. SNEH. - SNU, s. SNA V. - snü-, °snü 

°snu-t s. sänu-y o. II 723. 

snusä- f. Schwiegertochter (AV + [RV 10,86,13 sii-snuse VokSg 
'du mit schönen Schwiegertöchtern!’]). - Mi., dard., ni., pä. 
sunisäsunhä- f. Schwiegertochter, usw. (Tu[Add] 13801; 
s. AiGr I 276f., Berger, Probl 82 und Anm. 164, HinMi 116, 
T. Oberlies, IIJ 38 [1995] 141). - Iir., vgl. sogd. swnsh, chwa- 
resm. nht np. suna, sun(h)är9 oss. nostce, pasto nzor, sughni 
zinay Schwiegertochter, u.a. (s. Szem, Sync318f. Anm. 1 [mit 
Lit.], Abaev II 190f., Morg, Shughni 108b, Humb, CompLI 
195, Skj, CompLI 400,405, 407, S-W, Sogdlnscr II 72), - Idg. 
*snusö- f., arm. noiv (GenSg nowoy), gr. vuoc f- Schwieger¬ 
tochter, vgl. lat. nurus dss. (GenSg °rüs\ wohl für *nuros nach 
socruSy °rös [o. II 676] umgebildet, doch s.u.); das natürliche 
Femininum ist in mehreren idg. Sprachen - voneinander 
unabhängig - in die geläufige Feminina-KIasse auf *-eh2- 

übergefiihrt worden: ved. snusä- usw., ae. snoru, serb.-ksl. 
snicha 'Schwiegertochter’. 

S. die Lit. in KEWA III 535; abweichend Szem, Var 77,68f. (mit 
Lit.), der von primärem *snusu- ausgeht. Bei Szem, a.a.O. zum Ety¬ 
mon des idg. Wortes; vgl. dazu die ältere Lit, in KEWA, a.a.O. und 
bei Frisk II 328, III 158, ferner EilChunsar 343, Lehmann 298bf., 
VWind, Fs Knobloch 489, F. Bader, Gs Schwartz 76, BSL 80 (1985) 90 
Anm. [1161, Clackson 156, Gamkrlv I 663. 
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snühans. SN EH. 

SNEH (niedergestreckt) liegenbleiben (Aor. asnihat rblieb [nie¬ 
dergestreckt] liegen1 [Kä(h], Kaus. snehäyat 'ließ liegen blei¬ 
ben1 [RV 9,97,54; s.u.]; snih- f. 'das Liegenbleiben1 [TA (Var. 
stüh-, SrSü; Schi, Wn 49, mit Lit.), s. auch o. II 49], smhiti- 

f. [RV (1,74,2) +], snehiti- f. [RV 8,96,13] ‘Niederstreckung1; 
HofTm, MSS 18 [1965] 18fT. = HofTmA 447fr., KEWA III 
534, mit Lit.)- - Wohl Krieger-Slang aus „*kleben bleiben, 
kleben“, zur Sippe von SNEH ‘klebrig sein1 (in sneha- m. 
‘Schleim, Klebrigkeit1 [Br +], snihän- m. ‘Rotz’ [Kä{h +; SrSü 
snühan-, s. dazu HofTm, a.a.O. 22 = 451, KEWA III534,803], 

ep. + snihyati/snigdha- 'ist klebrig, hängt an jemandem, fühlt 
Zuneigung zu1, u.a.); diese ist mit der Sippe für ‘Schnee, 
schneien1 zu vermitteln (s.u. lir., Idg.), welche im Aia. viel¬ 
leicht in nihakä- (o. II 49), nach GeRV III 101, Jamison, 
-dya- 91 und Anm. 32 auch in RV snehäyat (s.o.) erscheint 
(„beschneite“), ferner in Fortsetzersprachen (s.u. Mi. usw.). - 
Mi., dard., ni., vgl. einerseits pä. siniyhati ‘liebt, hängt an 
jemandem1, siniddha- ‘feucht’ u.a., andererseits pkt. sineha- 

m., sinhä- f. ‘Schnee, Nebel1, u.a. (Tu S. 797a, s.v. SNIH\ 

TuAdd 13798, 13802). - lir., vgl. jav. snaezana- ‘geifernd’ 
(von Kind, Hund, Wolf; HofTm, a.a.O. 22 = 45 lf.), snaezint- 
‘schneiend’, snaezäl ‘soll herschneien1, mp. snezag ‘Schnee’, 
man. sogd. snys- ‘schneien’, Sughni zinij ‘Schnee’ (Gersh, 
Gramm 68, Morg, Shughni 110b [mit Lit.]). - Idg. *snejgyh 

‘schneien1, *snigyh~, *snojgyho- ‘Schnee’, gr. veupei es schneit, 
vup- f. (AkkSg vupct) fallender Schnee, lat. ninguit es schneit, 
nix, niv- f. Schnee, got. snaiws, lit. sniegas, lett. sniegs, aksl. 
snegb Schnee; usw. 

S. die Lit. in KEWA III 535, Lehmann 316b, Karulis II247, Clack- 
son 138, Gamkrlv 1 587f. 

Zweifel an der semantischen Abfolge „*kleben bleiben“ (-* „liegen- 
bleibcn“) •- „Schnee“ bei Jamison, a.a.O. (mit Lit.). 

snauti s. SNA V. - spat {spds-)y s.u. PAS, o. II 108. 
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SPAND zucken, ausschlagen (von Tieren) [RV (4,3,10 d-spanda- 

mäna-) +; Goto 333f.]; spandand- ausschlagend, n. Zucken 
(AV +),partispadd- zuckend (AV); s.u. - Mi., dard. (?), ni., pkt. 
phanda- m. 'a small movement’, usw. (Tu S. 797b, s.v. SPAND\ 

TuAdd 1909, 13806). - Weiteres ist unklar. 

Zu khot. sphan- und (?) phast- 'to move* gestellt, s. Bai, Dict 
261a, 437b, Emm(Sk) II 100 (sowie die Lit. in KEWA III 536, Giov- 
Studio 1219 Anm. 537). - Außer-iir. Anschlüsse (z.B. an gr. o<paöäCo> 
zucke, zapple) und Deutungen aus dem Proto-Munda sind ohne 
Wahrscheinlichkeit (Referat in KEWA III 536f., GiovStudio I 219 
Anm. 538, 539; s.o. II 200). 

Einige der für SPAND in Anspruch genommenen Belege mögen 
zu SY AND gehören; s. AiGr II 2,833, Goto 337 Anm. 828; Giov¬ 
Studio I 218 und Anm. 535. - Andererseits ist statt RV syandrd- 
(Whi, Roots 199, u.a.) nach dem Kaschmir-Manuskript spandrä- 
fzuckend, rührig* zu lesen (HofTm, SII 13/14 |1987] 132 Anm. 10 = 
HofTmA 861 Anm. 10, Goto 333 Anm. 812). S. ferner M. W. Bodewitz, 
WZKS 30 (1986) 197, Syed, Flora 604 f. 

SPAR gewinnen, erwerben (RV [5,44,10 sprnaväma ... vajam 

Vir wollen Beute gewinnen’]); sprtd- gewonnen (YV +), spd- 

r<!5£ wohl 'davonzu tragen’ (RV 8,20,8; s. Renou, EVP10 [1962] 
107, Nowicki 135, mit Lit.); spärdy0 gewinnen, erwerben, an 
sich ziehen (TB; s.u.); dhana-spr-t- Beute gewinnend (RV). - 
Andere Belege sind auf ein SPAR 'iosmachen, befreien, in 
Sicherheit bringen’ zu beziehen: Präs. spr-nu° (RV [10,87,7 
sprnuhi 'mache frei’, 8,2,5 sprnvate 'sie stoßen ab’] +)» Aor. 
aspar, sparat, sprdhiy dspärsam u.a. (RV; s. Narten, Aor 281); 
d-sprta- nicht losgelassen (RV 8,82,9; 9,3,8; doch s. Renou, 
EVP 8 [1961] 51); spärdy0 retten, befreien (RV; neben 'ge¬ 
winnen’, s.o.); spdrana- befreiend, rettend (AV -f), avaspar- 

tar- m, Befreier (RV 2,23,8). - Mi., ni. (s. Tu S. 798b, s.v. 
SPRy über *spar[v]ati 'gewinnt’ [vgl. TuAdd 13808]). - Sind 
die synchron voneinander zu trennenden Wortsippen (Wack- 
[-Deb], KZ 67 [1942] 176 = KS 392) ursprungsverschieden? 

Dafür Wack, a.a.O., Joachim 172f.; Herkunft von SPAR 'gewinnen* 
aus „*für sich losmachen44 bleibt jedoch denkbar (KEWA HI 538, mit 
Lit.). Die bisher vorgeschlagenen Herkunftsdeutungen sind wenig 
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ansprechend (S° 'losmachen’ zu 'wegstoßen' [s.u. II 776, 
s.v. SPHAR1]; S° 'gewinnen' aus *[s]pel, vgl. lit. pelnas 'Gewinn' 
u.a., s.o. II 69); vgl. KEWA III 538f. 

SPARDH wetteifern, um etwas kämpfen (RV [spdrdhant-, spdr- 

dhamäna-] +; Goto 334), Perf pasprdhäte, pasprdhre, paspr- 

dhänd- (Plusquamperf. apasprdhethäm) [RV (+)]; Aor. aspr- 

dhran, sprdhäna- (RV); spardhitum wettzueifern (AV +), 
mithasprdhya miteinander wetteifernd (RV 1,166,9), spürdhdse 

wettzueifern (RV 5,64,4; s. AiGr I 25,27); spfdh- f. Kampf, 
Gegnerschaft, Gegner (RV; s. Pirart, Näsatya I 259), vi-spar- 

d/tas- wetteifernd, in Wetteifer geraten (RV +; Nowicki 135), 
spardhä- f. Wettstreit, Eifer (JB +); RV 6,67,9 spürdhan ist 
wohl Augenblicksbildung (s. Joachim 173 und Anm. 598-600, 
mit Lit.). - Iir., aav. spsrad- Eifer (Y 53,4 °dä\ doch s. Kel-Pir 
II318, III269), khot. spal- zucken, zittern, buddh. sogd. ’sp'röt 

zitiert, waxi s’pdrdänf Floh (Emm, SGS 135, mit Lit.; vgl. 
auch KEWA III 537, Hinz, NÜ 127), - Idg. *sperdhy wohl 'sich 
schnell bewegen, laufen, überholen, weglaufen’ od. ähnl., vgl. 
heth. ispart-mi entkommen, arm. sprdem entkomme, ae. spyrd 

Lauf, Wettlauf, u.a.; HofTm bei Eich, FuW 84, Oett 194f. und 
Anm. 31, Puhvel II 450, S. A. Kimball, MSS 53 (1992[94]) 79 
und Anm. 15, Griepentrog, Wn 373 f. 

Weiteres (und ältere Lit.) in KEWA, a.a.O., Tischler I 419, Leh¬ 
mann 319af; s. auch M. Wilzel, DialLitlndA 200. 

SPARS berühren, anrühren, kosen, streicheln (RV [sprsdta, 

sprsdnti u.a.] +), Perf. Konj. pasparsat (RV 4,41,1); Aor. 
dsprksat (AV +), aspräksam (Br +), u.a. (Narten, Aor 28lf); 
sprstd- berührt (AV +), ni-spfse zu kosen (RV 10,91,13 [o. 
II 164]); Kaus. sparsay0 (°yasva Maß berührt werden!’, RV 10, 
112,3; RV Aor. pisprsa°\ Br + sparsaya1' [s. HofTm, Inj 108, 
Jamison, -dya-119f]); sparsa- m. Empfindung, Gefühl (Br+), 
sparsana- n, das Berühren (Up +), hrdi-sprs- herzberührend 
(RV +), spfsti- f. Berührung (Br), sprastdr- berührend, füh¬ 
lend (Br -f); dazu wohl RV prsaniprscinäyu-, o. II 163f. - 
Mi., ni., pa. phusatiberührt, usw. (Tu S. 798b, TuAdd S. 109b, 
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s.v. SPRS). - lir.? Über die Annahme eines Fortsetzers von 
iran. *°prsta- in Pasto s.o. II 164, mit Lit. - Weiteres ist nicht 
gesichert. 

Keine der vorgeschlagenen Deutungen überzeugt. S. das Referat 
in KEWA III 539; dazu IC 29a, 724. - Zu beachten bleibt der Reim 
auf MARS (o. II 331), das auf die Gestalt von S° eingewirkt haben 
kann (s. AiGr I2 Nachtr 156; KEWA, a.a.O.). - Schwerlich hierher 
prästi-, s.o. II 186. 

SPARH heftig begehren, Lust haben, verlangen (RV [sprhayanti, 

sprhciyet, asprhayan] +), sprhayäyya- begehrenswert (RV; 
Jamison, -äya~ 53f. und Anm. 14, 15, GiovStudio I 2l9f.); 
spärha- begehrenswert (RV), puni-sprh- vielbegehrt (RV). - 
Pj. aphur 'free from desire’ (Tu 985). - lir., aav. aspar?zatä 

ist bestrebt (Y 31,16), jav. spardzuuant- eifersüchtig (s. KEWA 
III 540 und Anm. *), aspardzö.datama- der am meisten Sorge 
trägt (vgl. Kel, Verbe 102). - Wohl idg. *spergh, vgl. gr. orcep- 
xopcci dränge mich, stürme einher. 

Weiteres (z.B. german. *spreng-a- 'springen’) ist unsicher. - Vgl. 
die Lit. in KEWA III 540, 803, Kluge-Seebold 691b, GiovStudio I 
220f. und Anm. 541, 542. 

SPAS, späs-, spastä- usw., s. PAS, o. II 107f. 

Dazu wohl auch spastas.o. II 125. 

spärhas. SPARH. - spij- (in upa-spij-am, o. I 222), s.u. sphij-. 

- spürdh0, s. SPARDH. - SPR, s. SPAR. - SPRÜH, s. 
SPARDH. -SPRS,s.SPARS. -SPRH,s.SPARH. -sprastdr-, 

s. SPA RS. 

sphatika- m. Bergkristall (Up +). - Mi., singh., pä. phalika- m. 
Kristall, u.a. (Tu I3818f.). - Nicht klar. 

Traditionell zu SPHAT 'zerpfatzen, bersten’ (s. JüS) gestellt (vgl. 
KEWA III 540, LambAdj 460 und Anm. 3); dagegen Bur, BSOAS 
35 (1972) 538 (für *spl\altika-, zu idg. y,*[s]plh]er = ’glänzen’ {Pok 
987]). - Ein Deutungsvorschlag aus dem Dravid. ist hinfällig (KEWA, 
a.a.O.); vcd. pha/iga- bleibt wohl fern, s.o. II 202, mit Lit. 
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SPHAR1 mit dem Fuß wegstoßen (RV \sphurä(\ äsphurat] +); 

Aor. spharih (RV 6,61,14; Narten, Aor 282, Stru, MSS 46 [1985] 

235); apa-sphür- fortschnellend (RV 8,69,10), anu-sphurä- 

wegschnellend, schwirrend (vom Pfeil, AV1,2,3), u.a. (AiGr II 

2,73). - Mi., dard., ni., pkt. phurai zuckt, zittert, kala$a phal- 

(Feuer) auslöschen, nep. phurnu klopfen, pochen, u.a. (s. 

Tu S. 798b, 799a, 800b, s.w. SPHAR\ SPHAl\ SPHUR; 

TuAdd 13849). - lir., jav. sparöti mag stoßen, frci-sparat er 

schnelle hervor, fra-sparana- mit den Füßen ausschlagend, 

khot. äspar- treten, mp. spurdan> np. sipurdan treten, nieder¬ 

trampeln, chwaresm. msprd’h trat mit dem Fuß, oss, ^fsceryn! 

ccfscorvn angreifen, niedertreten, usw. (Abaev I 483, Emm, 

SGS 13, Bai, Dict 29a, 436a, Samadi 185f.). - Idg. *sp(h)erhi 

'mit dem Fuß ausschlagen1, heth. is-pär-ra-at-ti 'du trittst 

nieder (mit den Füßen)’, lat. spernere wegstoßen, verschmä¬ 

hen, verwerfen, an. sperna mit den Füßen ausschlagen, lit. 

spirti ausschlagen (von Pferden), trotzen, stechen (u.a.), lett. 

spert mit dem Fuß ausschlagen, stoßen, arm. sparna- drohen, 

bedrohen; u.a. 

S. die Lit. in KEWA III 544; O. Panagl, LautgEt 322f., Kli, 
Allarm Verbum 111, 168 f. und Anm. 14, 176 Anm, 21, Puhvel II 
445IT., Koch, System 445, Schrijver, Refl 22,407, A. Lehrman, Spr35 
(1991-93) 131T, Karulis II 259f., J. E. Rasmussen, AcLH 26 (1993) 
187. 

Hierher vielleicht Formen der JüS wie ep. + sphäray0 'ausein¬ 
anderziehen’, kl. ö-sphälay0 'schlagen, peitschen’ (fraglich TA sam- 
sphälay0) u.a.; s. KEWA III 542, 544, mit Lit. - Zur Frage der 
Zugehörigkeit von Wörtern für 'Funke’ (wie vi-spulingaka-y °sphulin* 
gasphulingini-) zu SPHAR1/SPHUR 'schnellen’ s.o. II 567, mit Lit. 

SPHÄ fett werden, feist werden, zunehmen (Br sphiyate Pass, 

'wird fett’; MS säm-sphita- vollkommen, woran nichts fehlt 

[AiGr II 2,554]); °sphäka- strotzend (/?f"vj[j]°, AV [mit Varian¬ 

ten, Miersche, Asp 47fl]; o. II 139), sphäti- f. Gedeihen (RV 

[1,188,9] +), gciyci-sphäna- für die Mehrung von Hab und Gut 

sorgend (RV), sam-sphäna- fett werdend, sich selbst mästend 

(AV), sphävayitcir-, NomSg °ta 'sorge für die Mehrung’ (AitB; 

Tichy, -tar- 205; für *sphäyay°, Berger, Probl 54, AiGr l2 
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Nachtr 159); zu sphird- s. bes. - Mi., dard., ni., pä. phäti- f. 

Anschwellen,pkt. phäya- angeschwollen, u.a. (Tu S. 799b, s.v. 

SPHÄY\ TuAdd 13828af., 13835, 13840a). - Iir., khot. spata- 

gesättigt, satt, oss. *fsadyn/cefsadun nähren, sättigen, u.a. 

(Abaev I 479f, Emm, SGS 136, Bai, Dict 437af.). - Idg. 

*speh{ (s.u.), vgl. heth. is-pa-a-i ißt sich satt, is-pa-a-an wohl 

'Sättigung’, lat. spes f. Hoffnung, Erwartung, ae. spöwan ge¬ 

deihen, lett. spet können, vermögen, aksl. speti gedeihen, u.a. 

S. die Lit. in KEWA III 541; Oett 461, 466fT., Puhvel II 431 (mit 
Lit.), Schrijver, Refl 93, Karulis II 260. - Die archaischen Formen 
des Aia. sind auf sphä/sphi zu beschränken; Fälle mit sphi sind 
regelhaft (wie Pass. spht-y°) oder lassen sich als sekundär erklären 
(so MS + [°]sphita-, pä. phita- 'rieh, abundant’ u.a. [TuAdd 13840a); 
aia. sphiti-, s. AiGr II 2,630); fiir das Idg. kann man mit *spehj 
*spht (~ Präsens *spehrj-) auskommen (anders wieder Rasmussen, 
Morphophon 62, 310, RekRelCh 351 Anm. 23 [*sphehLi/~ *spHhj-eg-/ 
*sphhjg- in sphij- u.a.]; Älteres in KEWA III 54lf.). - Die Behau¬ 
chung in ved. sph° wird verschiedenartig erklärt („-ph-... arisen in 
contact wilh the laryngeal“ [?), Schrijver, a.a.O.; SPJIÄ/sphifur älteres 
*spä/*spi, noch in vi-spitä-, o. 11 567, mit Lit.; *sph- < *sb\ Ras¬ 
mussen, Morphophon 28?). 

Kein Zusammenhang besteht mit PYÄ\ s. KEWA II 349, III 542, 
o. II 172. 

sphij- f. Hüfte, Hinterbacke (AVP, Sü +; NomSg sphik, NomDu 

sphijau, ep. + auch sphicatt); sphigl- f. dss. (RV, SB; aus duali- 

schem *sphig-f erwachsen, AiGr II 2,409, III 306?). - Mi., 

dard., ni., pkt. phija- n. Hinterbacke, u.a. (Tu 13837; KEWA 

III543, mit Lit.). - Iir., vgl. oss. syj/sijce 'Hinterer’, khot. phaj- 

sai 'bis rump’ (*phaja- < *phija-, Bai, Dict 259a). - Viel¬ 

leicht als idg. *sp(H)ig- mit ahd. spec m. 'Speck’, an. spik n. 

'Walspeck’ usw. zu verbinden. 

Vgl. die Lit. in KEWA III 542, Schi, Wn 49, Abaev III 183. - 
Die traditionelle, semantisch nicht zwingende Verbindung mit idg. 
*sp(h)eh\ Tett werden, gedeihen’ {SPHÄ) erfordert, aia. sphij-/ 
sphig0 und iran. *sßf unter Ausschluß von german. *spik° auf 
*sp(h)h]-g- Zurückzufuhren oder für SPHÄ und sphij-, german. *spik° 
von idg. *sp(h)ehj- auszugehen (s. Schi, 
a.a.O., Rasmussen, Morphophon 38f, 62, o. II777 s.v. SPHÄ, mit Lit.). 

Hierher °sptj° in ved. upaspijam, s.o. I 222? 
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sphirä- Adj. dick, fett (RV 8,1,23). - Zu SPHÄ. 

Idg. *sp(h)hrrö- (*tsp(h)9trö-]), wohl urverwandt mit lat. -spero- 
in prosperus (prosper) "günstig, glücklich’. S. Schrijver, Refl 93; 
Rasmussen, Morphophon 43 f., 62 (für sekundäre Entstehung von 
*5/>[*j3,rd- statt vgl. o. II 777, s.v. SPHÄ). 

SPHl s. SPHÄ. - SPHUT, s. SPllOT. - SPHUR, s. SPHAR1. - 

sphulinginls. vispulirigakd-, o. II 567. 

SPHURJ dröhnen, donnern (AV, VS [sphuij-aü, mit Präverbien] 

+; RV [10,87,11) + sphürjdyant- 'zischend*, s. T. Goto, I1J 31 

[1988] 311, GiovSludio I 52 Anm. 97, mit Lit.), avasphürja- 

Donnerrollen (AVP +; HofimA 564 Anm. 13, Tichy, OnV 

178); s.u. - Iir., khot. sparggä Schwirren, Klingen (vom 

Bogen) (Bai, Diel 415b; s.u.], - Idg. (s.u.); vgl. gr. ocpapayEuvio 

'zischten, knisterten’ (i 390), an. spraka knattern, knistern, 

lit. spirgti zischen (von Gebratenem); u.a. 

Idg. *sphrh2g° (oder *sbhrlt2g°), s. Bee, Dev 197 f., LarTheor 74, 
Mh, LI 92 Anm. 13 (mit Lit.), GiovStudio, a.a.O., vgl. ferner Schrijver, 
Reil 345,494; „unabhängiger lautsymbolischer Ursprung der Wurzel“ 
ist mit Kli, AltarmVerbum 169 Anm. [14] nicht auszuschließen. - 
Neben der Geräuschbezeichnung soll sich auch „aufplatzen, ber¬ 
stend aufbrechen“ entwickelt haben (o<papayEÜvTO in i 440 oüöara 
yap o<papayeövro = „strotzend zischten die Euter“; aia. [vi-]sphürj 

"aufbrechen, erscheinen’ erst kl.), s. khot. haspaly- 'aufbrechen (von 
Knospen)’ u.a. (KEWA III 546, Bai, Dict 473b, s. Samadi 199); dazu 
Wörter für "Schößling, Blume’ wie jav. fra-sparaya- m. "Schößling’, 
buddh. sogd. *sprym’k 'Blume’ usw. (KEWA, a.a.O. [mit Lit.)). Aus 
der aia. ÄS kann (?) dazu der Pflanzenname Br + sphürjaka- 

„Diospyros embryopleris“ gestellt werden. 

SPHR (SPHR), s. SPHAR- [sphena-, s.u. phena-, o. II 204], - 

SPHAl, s. SPHÄ. 

SPIIOT aufplatzen, auseinanderplatzen, aufspringen (SB [sphö- 

tani-], Sü +). - Mi., nu., dard., ni., pkt. phuttai birst, usw. 

(Tu S. 800a, s.v. SPHUT, TuAdd 1531a, 13845, 13854). - 

Unklar. 
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Wohl onomatopoetisch (Goto 335 und Anm. 820); Referat viel¬ 
fältiger Bemühungen zu S° (und (davon wohl abhängigem] SPMOT 

Aufblühen, blühen\ JüS) in KEWA III 543, 803, o. II 67; Bur, IndT 7 
(1979) 157. 

sphyä- m. Schulterblatt, Vorderruder, Feldspatel (AV +; s. die 

Lit. in KEWA III 547, K. L. Janert, KZ 97 [1984] 202 f., Klaus, 

Wasserf 15). - Mi., nu., dard., ni., pä. phiya- m. Vorderruder, 

waigali piwa Schulterblatt, usw. (Tu 13839 f., Tu Add 13839, 

R. L. Turner, BSOAS 42 [1979] 546). - Iir., khot. phvai Spaten, 

Schaufel, buddh. sogd. ßyk- Schulter, oss. fijjag Schaufel, 

§ughni f(i)yak Schulterblatt, hölzerne Schaufel; usw. (s. die 

Lit. in KEWA, a.a.O., Tu[Add] 13839; Abaev I 474f., Morg, 

Shughni 34b, Bai, Dict 106b, 264a). 

Iir. *(s)pkija- (~ ved. *sphiya-: Gramm. sphaiya-krta~\ KEWA, 
a.a.O., mit Lit.) - in beiden Sprachgruppen „Schulter(blatt)“ und 
„Spaten, Spatel, Ruder“ - könnte als *sph2-ij(h zu gr. cmdÖT} f., u.a. 
'Ruderblatt, Spatel, flache Rippe, Schulterblatt’, ae. spade, spadu 

f. 'Spaten’ gehören (s. KEWA, a.a.O., mit Lit. [wo auch über Abzu¬ 
lehnendes]; R. Normier, Spr 27 [1981] 24 Anm. 21). 

smay smä enklitische, verallgemeinernde, hervorhebende und 

leicht bekräftigende Partikel (RV +; s. DelbrSynt 501 fT, 

S. Sani, SSL 18 [1978] 186fL, Puhvel I 219, II 361 [mit Lit.], 

M. Haie, Gs Cowgill 45, Tichy, -tar- 13 If. Anm. 23). - Viel¬ 

leicht mit sdm, sama- zu verbinden. 

S. Grassm 1612, ferner KEWA III 547; dazu möglicherweise Ver¬ 
gleichsgut wie heth. tiam-ma ‘dann, weiter’ (*nu + *[a]sma; s. die 
Lit. bei Puhvel, a.a.O., Tischler II 268). Vgl. auch Älteres in KEWA, 
a.a.O., Tischler II 85f.; I. Dal, NTS 9 (1938) 202. 

smät zusammen, zugleich, miteinander (RV); smat0, srndd0 in 

Kompp. wie RV smdt-purandhi- mit Fülle versehen, smdd- 

üdhan- (f. °dhni-) mit Euter versehen, u.a. (AiGr II 1,287, 

KEWA III 548). - Iir., aav. jav. mal mit (Bthl, Wb. 1119 [mit 

Anm. 1], Kel-Pir II 3); jav. maLfiu- mitsamt den Tieren, 

matraöa- mitsamt dem Wagen, u.a. - Zu sdm. 
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Lit. in KEWA 111 548. 

Mit s° wohl ursprungsgleich RV sumdt 'zusammen, zugleich*, 

sumdj-jäni- mitsamt der Ehefrau, sumäd-gana- mitsamt der Schar, 

sumdd-ratha- mitsamt dem Wagen (— jav. maLraSa-), u.a.; Sonder¬ 

deutungen als su-mät sind nicht vorzuziehen (s. die Lit. in KEWA, 

a.a.O. [wo zu Weiterem]). 

SMAY lächeln (RV [smayate, smayamäna- u.a.] +; mit v/'das 

Gesicht verziehen, erschreckt dreinblicken’ (Br +; Goto 335, 

Ins, Gs Cowgitl 59]), Perf. sismiyänd- (RV [10,123,5] +); Aor. 

smayisthäs (SrSü +; s. Narten, Aor 282); vi-smita- erstaunt, 

überrascht (JB +); smayana- n. Lächeln (SrSü), smelavyä- 

zu lächeln (MS), a-smera- ohne zu lächeln (RV 2,35,4). - Mi., 

ni., pä. mihi/a- [— mhita-] n. Lächeln, u.a. (Tu S. 801b, s.v. 

SMl\ HinMi 117, 118f.). - lir.? Vgl. Bai, Dict 471b (khot. 

hasmista fbe astonished* < *fra-smai-s-?). - Idg. *smej (Präs. 

*smej-e-)t vgl gr. peiöiao) lächle, lat. mirus erstaunlich, sonder¬ 

bar (~ vi smay [s.o.]; Buck 1094a, Goto 335 und Anm. 822 

[mit Lit.]), engl, to smile, lett. smeju/smiet lachen, toch. AB 

smi- lächeln; u.a. 

S. die Lit. in KEWA III 548, Frisk II 194, III 150, Karulis II 243. 

Ein SMAY(*) 'schmieren* (~ ae. smitan u.a. 'schmieren*) nimmt 

Bur, Gs Schwarlz 489fT. in TS 6,1,3,8 an. 

SMAR gedenken, sich erinnern, einer Sache bewußt werden, 

eingedenk sein, ins Herz schließen (RV [smäräthas u.a.) +; 

Goto 335 f., K. Klaus, WZKS 36-Supplement [Proceedings 

of the VIII World Sanskrit Conference Vienna 1990], 1992, 

77IT,); ä-smrta-dhru- bei dem man sich an keine Täuschung 

erinnern kann (RV; o. I 802), smrta- überliefert (Sü -f); Pass. 

smaryate (Br +); smarä- m, Erinnerung, Sehnsucht, Liebe 

(AV +), smära- m. Erinnerung (TA), srnfti- f. Erinnern, Ge¬ 

dächtnis (TA +; AV ä-smrti Adv. unachtsam). - IAV, vgl. 

ar-ta-(as-)su-ma-ra N. pr. = *rta-smara- 'des R.ta gedenkend’ 

(Lit. in KEWA III 548f.; Mh, Mythos 20 und Anm. 41-44 — 

AKS 57 und Anm. 41-44, Gs Kronasser 79 und Anm. 42). - 

Mi., dard.(?), ni., pä. sumarati erinnert sich, usw. (Tu S.801b, 
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s.v. SMR\ TuAdd 12021; Oberlies, ÄvSt 160, 161; s. auch 
BHAL, o. II 253). - Iir., aav. mannt! sie prägen sich ein, 
mannt- sich einprägend, mairista- sich am besten merkend, 
am besten kennend Jav. paiti-srnanntesie erinnern sich sehn¬ 
süchtig, ratus.mant- der auf den Ratu achtet (*<Wmr-/-), 
manOßant- daran denkend (u.a.), khot. sumär- rechnen, mp. 
ösmurdan, np. sumurdan rechnen, zählen, oss. digorfcesmcerun 

wissen, erinnern; usw. (Abaev I 460, Emm, SGS 128, Nyb, 
ManP II 146b, Bielmeier, Unters 240, Bai, Dict 205b, 411b; 
s. ferner Hinz, NÜ 121). - Wohl idg. *(s)mer fan etwas (sor¬ 
genvoll?) denken’, vgl. gr. fiepi|iva Sorge, Besorgnis, ae. mur- 

nan sich um etwas sorgen, u.a. 

S. die Lit. in KEWA III 549; Fraenkel 456a (mit Lit.), E. P. Hamp, 
IF 77 (1972) 164, Lehmann 248bf. 

smä, s. sma. - SMI, s. SMA Y. - SMR, s. SM AR. - smetavyä-, 
°smera- (ä°\ s. SMA Y. 

syä- Demonstrativpronomen (NomSg m. jünger syäs; f. syä 

(RV +; AiGr III 546f.]), im Paradigma mit tyä- verbunden 
(o. I 673). Das Suppletionsverhältnis von syä- zu tyä- ist dem 
von sä- zu tä- analog; syä- und tyä- sind wohl indoar. Neue¬ 
rungen, die vom söV/d-Pronomen ausgehen (vgl. die Lit. o. 
I 673). 

Nicht mit ap. <hy> m., <hya> f. 'welcher, welche* zu verbinden (s. 
KEWA III551, Schm, CompLI 75f., mit Lit.); „außer-iir. Verwandte 
... sind [auch für s°] nicht zu erwarten“ (o. I 673), doch vgl. AiGr 
III 550, Lindeman, TrRepr 66. 

syätiy s. S/4. - syattva, °syäd-, syäda-, s. SYAND. 

SYAND schnell dahingleiten (von Flüssigkeiten, vom Pferd, 
u.a.), eilen, fließen (RV [syändate, syändantäm u.a.] -+-), Perf. 
sisyanday sisyadür\ sisyade (AV [+]); Aor. asyän (RV 9,89,1; 
s. Narten, Aor 282, Gotö 67); syannä- laufend, dahingleitend 
(RV [5,53,7] +), syattväy syanttvä laufend (SB; AiGr II 2,656), 
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ami-sydde zu laufen (RV 2,13,2); Kaus, syandayädhyai fto let 
(them) flow’ (RV 4,22,7), Kaus.-Aor. äsisyadat (RV +; Jami- 
son, -äya- 136, mit Lit.), Int. sdnisyadant- nachlaufend (RV 
[9,110,4] +); havana-syäd- aufgrund einer Anrufung eilend 
(RV 1,52,1; R. Piath, MSS 54 [1993(94)] 2l5ff.), raghu-syäd- 

schnell eilend (RV +), syäda- m. das Fahren (SB; s. AiGr II 
2,74,76), syantar- m. zu fahren gewohnt (RV 10,22,4; Tichy, 
-tar- I16f), sasyäd- f. Fluß (RV 10, 113,4); s. auch u. - Mi., 
ni., pä. sandati fließt, u.a. (Tu S. 802a, s.v. SYAND). - Weiteres 
ist nicht ermittelt. 

Kühne Spekulationen bei Kui, Nas 144f. und Anm. 1-5; s. KEWA 
111 551. - Einige in der Lit. zu S° gestellte Ableitungen (wie „syan- 

drd-“) gehören zu SPAND (und umgekehrt; s.o. II 773, mit Lit.). 

syäld- m. Bruder der Ehefrau (RV [1,109,2] +). - Mi., nu., dard., 
ni., pkt. säla- m. Bruder der Ehefrau, usw. (Tu 13871, mit 
Verweisen; Tu Add 13871 f.). - Vgl. aksl. surb, surin&, russ. surin 

u.a. fBruder der Ehefrau*. 

Zu den Bemühungen um die idg. Ausgangsform s. die Lit. in 
KEWA III 551, Szem, Var 77, 94, 198, Darms 447 Anm. 15; Ras- 
müssen, Morphophon 74. - Fraglich ist Zugehörigkeit von JB syätva- 

(„?“); s. KEWA III 552. 

SYU, syütäsyüman-, s. sivyo. II 734. - syümagabhasti-> s.u. 

gdbhasti-, o. I 463. 

syedu- m., nur AV 12,1,30. - Unklar. 

Übersetzung als „Schleim“ ist fraglich; im Fall dieser Interpreta¬ 
tion meist zu SYA(N)D 'fließen1 gestellt (Whi, Roots 199, Uhl 353a, 
u.a.) (?]. Kombinationen mit iran. Viazdüka- 'Speichel1 bei Bai, 
BSOAS 20 (1957) 59; s. KEWA III 552. - Die Überlieferung ist zudem 
zweifelhaft. 

syonä- (.siy°) Adj. angenehm, gefällig, behaglich (RV +); syona- 

krt- angenehmes Lager schaffend (RV 1,31,15), syona-sl- auf 

behaglichem Lager ruhend (RV; Thi, Fs Dandekar 437 = KS 

913). - Aus *su-yonä- 'guten Sitz gewährend’, zu sü\yöni- 
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(Gegenbildung dur-yondo. I 733); identisch mit jav. /»/- 
iiaona- 'mit guter Stätte’ (o. II 82,419). 

S. die Lit. in KEWA III 552; Thi, a.a.O. Anm. 5, HintzeZY 362f. - 
Anders Bai, Gs Sommerfeit 18 (T., 27 f., Dict 426a; s. R. Ködderitzsch, 
IF 79 (1974) 238. 

SRAlftS zerfallen, sich lösen, sich auflösend hinuntergleiten 
(Kä(h, MS + [srämsa'*]; Goto 337 [a.a.O. Anm. 831 zu ande¬ 
ren Präsentien]), Perf. sasramsur (Br); Aor. srasema (RV 6, 
11,6), asrat (VS, Br), vi-srasat (TA u.a., HofTm, Inj 59, Goto 
337 Anm. 831), asramsisata (SB; Narten, Aor 282); vi-srasta- 
aufgelöst (AV); Kaus. sramsay0 zerfallen machen (AV + 
[Kaus.-Aor. asisrasat AV +]; Jamison, -dya- 136, Goto 55 
Anm. [19]); vi-sras- f. Auflösung, Zerfall (RV +), asthi-sramsd- 

die Knochen auflösend (AV), sanisrasa- gebrechlich, schwäch¬ 
lich (AV; s. AiGr II 2,84). - Mi., dard., ni., pkt. sattha- 'gone1, 
u.a. (Tu S. 802b, s.v. SRAMS). - lir.? Vgl. aav. rarjhaiian, wenn 
'they make fall away1 (Y 32,12), jav. rmjha-, wohl 'fallsüchtig1 
(Yt 5,93 [s.o. II 441]; vgl. HumbEIHSkj, Gä II 85 [und 247], 
ältere Lit. in KEWA III 552 f.), jav. (haca) Oratjhibiia '(von 
den) Mundwinkeln1 (Cal, KZ 33 [1895] 463, Kel, NR 369 Anm. 
2). - Weiteres ist unklar. 

Referat unbefriedigender Vorschläge in KEWA, a.a.O.; lautlich 
unwahrscheinlich Cal, a.a.O. 464 bzw. J. C. W[right] bei Tu 14841 
(jav. °rjras° [s. Mh, AirN 1/40, ad Nr. 123]). 

srakti- f. Zacke, Ecke (RV [7,18,17] +), näva-srakti- neuneckig, 
neunseitig (von der Rede; RV 8,76,12), catuh-srakti- vier¬ 
eckig (VS +). - lir., jav. sraxti-, Oraxti- f. Ecke, Seite. - Mit 
srkä- zu verbinden. 

Weiteres bleibt unsicher, s. KEWA III 553, mit Lit.; Fragliches 
bei Bai, Dict 360b. 

Hierher AV 2,11,2, Kaus 8,15 sraktya- (~ AV, Kaus sräkfyd-), als 
„♦eckig, kantig“? S. ZimmerAiL 263, MK II 491. 

Vgl. srakva-. 

sräkva-y wohl 'Gebiß1 (RV 9,73,1 °ve, 7,55,2; 8,72,15 °vesu; Lü- 
ders, Varuiia 233f., 679f.); dazu srkvan- m., wohl 'Mund’ 
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(RV 1,164,28, später 'Mundwinkel*; s. die Lit. in KJEWA III 
554). - Mi., (nu.-)dard., singh., pkt. sikka- m. 'Mundwinkel’, 
u.a. (Tu 1497, 13576). - Unklar. 

Verbindung mit srkd-,srdkti- ist nicht zu sichern ;s. KEWA, a.a.O. - 
Mit loch. B sänväna 'Gesicht’ wird aia. srkvan- bei K. T. Schmidt, 
LautgEt 409, StldgW 296f. verglichen; s. J. Hilmarsson, TIES 3 
(1989) 79fT. (ferner IC 34, C 16), W. Thomas, Gs Van Windekens 
296, Hackstein, Unters 122. 

sraj- f. Kranz, Blumenkranz, Gewinde (RV +; hierher auch Kaus 
sraj- 'a kind of tree’?); srajä- f. Kranz (Up [überliefert srj&]y 

Sha 317f.). - Nicht sicher gedeutet. 

Vielleicht als idg. *sr-eg- (oder eher *ser-g- > aia. NomSg *sark-s 

-*■ *srdks, s. sraky sraksii, danach *sa/j-am sraj-am\ Schi, Wn 50) 
zu idg. *ser (~ *sertf) 'aneinanderreihen’ (vgl. gr. öppoc m. 'Kette, 
Halsband’, lat. serta n. Flur. 'Kranz, Girlande’, series f. 'Kette, Reihe’ 
usw.; Pok 911, Rasmussen, Morphophon 198); nahestehend dann 
loch. A sarkr B serke 'Reihe, Kelle’ (< *sorg-o~). Vgl. (auch zu ande¬ 
ren Deutungen) Schi, a.a.O., KEWA III 553, 804. 

Fraglich sind indoar. Fortsetzer von unerweiterlem *jer,s. KEWA 
III 442; zu beachten TuAdd 13260 (mit Verweis). 

SRAV strömen, fließen (RV [srävanti, srävant- u.a.] +; Goto 
337f.), Perf. susräva, susntvur (AV +); Aor. susrot (RV, AV +; 
Hoffm, Inj 66), asrausit (SB; Narten, Aor 283f.); smtd- strö¬ 
mend, fließend, n. Flut (AV +), sravitavey sravitavai fließen 
(RV); srävayati läßt fließen (AV +; Jamison, -äya- 120); 
sravdt- f. Fluß, Strom (RV +), sravathe im Strom (RV 3,1,7), 
srävin- fließend (Br +), pari-srut- rings wallend, umfließend 
(RV +), sa-srut- strömend (RV; o. II 702), srutif. Bahn, 
Weg (RV +; Liebert 39), srötas- n. Strom, Strömung (RV +), 
srot(i)yä- f. Strom, Flut (RV +). - Mi., nu., ni., pä. savati 

fließt, usw. (Tu S. 802b, TuAdd S. 110b, s.v. SRU), - lir., 
vgl. jav. raonqm GenPlur der Flüsse, Qraotö.stät- in Fluß¬ 
läufen befindlich, ap, rautah- n., parth, rwdy mp. np. röd 

Fluß, u.a. (zu beachten Kel, NR 80ff., Nowicki 190f, Pan- 
ainoTi I 129). - Idg. *sreu (Präs. *sreu-e~), arm. arogane- be¬ 
wässern, gr. pew fließe, ströme, puto<; fließend, poo<; (kypr. 
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pofog) m. Flut, ahd. stroum Strom, Iit. sravetisickern, langsam 

fließen; usw. 

S. die Lit. in KEWA III 555, Kli, AllarmVerbum 204, Karulis II 
305. 

Nicht hierher vi-sruh-, RV 5,44,3; 6,7,6 (s. die Lit. in KEWA, 
a.a.O., Renou, EVP 13 [1964] 127f., Kel, NR 82f.); mit v* (angeb* 
lieh „Strom“) verglichenes jav. unut- bedeutet nicht „FlußlauP4, 
s.o. II 467, mit Lit. - Irrig auch *srü- 'Strom* in RV 10,96,9 snivä; 
s.u. sruva-, u. II 786. 

Ein $RA V 'zerfließen* = SRA V gibt es nicht, s.o. II 667, mit Lit. 

°srastar■-(sdm°\ s.SARJ].~ °sras- (W°), °srasta-(v/°), s.SRAA?S. 

srastara- m. Lager, Streu (GfSü +). - Mi., ni., pkt. satthara- 

m.n. 'bedding, bed\ hi. sathrä m. 'bedding*, u.a. (TufAdd] 
13883). - Nicht voll aufgeklärt. 

Schwerlich von STAR1 'streuen* (~pra-stard- 'Streu*, jav. sfairis- 

'Streu* u.a.) zu trennen. Vielleicht für sam° (oder sa°, o. II 702) + 
°stara* (s. ep. + sam-stara- m. 'Streu* [wohl in einigen der rezenteren 
Formen fortgesetzt, Tu, a.a.O.]); sra° für *sa° durch Einfluß von 
S/MA^Formen oder durch Kontamination mit pra° (KEWA 111 
556)? - Anders Bur, Skr 137. 

sräktyä-, s. srakti-. 

srämä- Adj. lahm (RV [1,117,19] +); srama- m. Lähmung, Siech¬ 
tum (RV [8,48,5] +), srämya- n. Lahmheit (Up). - Iir.? 
S.u. - Idg. *sromo-l Vgl. aksl. chromb „xg)Ao<;, xuAAos“, russ. 
chrom(oj% sloven. hröm lahm, hinkend, u.a. 

S. die Lit. in KEWA III 556; Lubotsky, System 77. - Fraglich 
bleibt Zugehörigkeit von aav. nma- (Y 29,1; 48,7; — räma- Y 49,4), 
das bei einer Übersetzung wie „Verrenkung, Verstauchung“ (Kel- 
Pir I 44) mit s° semantisch verbindbar wäre (nach anderen jedoch 
„Wut, Heftigkeit, Grausamkeit“ u. dgl.); nach Kel-Pir, a.a.O. soll aav. 
mna- idg. *slemHodas ved. Adj. sräma- idg. fortsetzen 
(?). S. ferner HumbElfSkj, Gä II 208. 

SRIDH; s. SREDH. 
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srima- m., nur AV 8,6,10 °mäs\ eine Bezeichnung nächtlicher 
Unholde oder Gespenster. - Nicht klar. 

Referat unglaubhafter Erklärungsvorschläge in KJEWA III 556. 

srivy\ s. SREV. - SRU, s. SRA V. 

sruc- f. großer hölzerner OpferlöfTel (RV +; MK II 491, Mylius- 
Rit 139); sraugmata- n. Name eines Säman (Br -f; von *srt/g- 

mant-y AiGr II 2,876,891). - Nicht klar. 

Vgl. Schi, Wn 50, KEWA III 557, E. P. Hamp, 11J 22 (1980) 142. - 
Keine der vorgeschlagenen Deutungen überzeugt; auch sruva-„hilft 
nicht weiter“ (Schi, a.a.O.), s.d. 

sruva- m. Schöpflöffel, Kelle, kleiner hölzerner Opferlöffel 
(RV +; MK II 491, MyliusRit 139). - Nicht klar. 

Zusammenhang mit sruc- ist wahrscheinlich (anders Wack[-Deb], 
KZ 67 [1942] 176 = KS 392, E. P. Hamp, IIJ 22 [19801 141 f.), führt 
aber nicht weiter. - In RV 10,96,9 sriivä liegt vielleicht ein sniva- 

'Löffel’ vor (sicherlich nicht „srw-“ = Strom, o. 11 785); s. Schi, Wn 
50f. (mit Abweichendem), KEWA III 557. 

sruh- (v/-), s.u. SRA V> o. II 785. - Lsrw-“, s.o. II 785, 786, s.w. 
SRAV, sruva-]. - SRU (asrävit), s.u. SREV. 

srekäparna- Adj., wohl: wie Oleander, dem Oleanderblatt glei¬ 
chend (Käfh +; Sha 92, W. Wüst, Diamond Jubilee Volume 
[AnnBhl 58-59 (1977-78)] 416, Mittwede, Bern 199). - Nicht 
überzeugend erklärt; vor °parna- ‘Blatt’ (o. II 97) stehendes 
srekä0 deutet Wüst, a.a.O. als aia. Fortsetzer der idg. Vor¬ 
form (*slojkyo-) des german. Pflanzennamens ahd. sleha u.a. 
‘Schlehe’. 

SREDIJ fehlerhaft handeln, fehl gehen, ausgleiten (RV [s red hat i, 

sredhant- u.a.]); Aor. sridhat (RV 7,34,17), a-sridhäna- (RV 
7,69,7); sridh- f. Fehlschlag (auch personifiziert; RV +, Schi, 
Wn 50), a-sridh- ohne Fehlschlag (RV; Pirart, Näsatya I 110, 
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mit Lit.). - Idg. *h}sloidh 'gleiten, ausgleiten’; ae. sltdan 'glei¬ 
ten, ausgleiten’, lit. slidus 'glatt, schlüpfrig’, lett. slfdet '(aus)- 
gleiten’, mit idg. Metathese (*hiIejsdh) gr. öAiaöävo 'gleite, 
gleite aus’ (Aor. öXioüeTv); u.a. 

S. die Lit. in KEWA III 558; Goto 338, Rasmussen, Morphophon 
171, 176, RekRelCh 349 Anm. 21, Karulis II 223. 

SREVmißraten (von der Leibesfrucht) [MS, AitB (,srlvya-), Nar- 
ten, Aor 283]; Aor. asrävit ist mißraten (JB; Narten, a.a.O.); 
Kaus. srevdyant- Fehlgeburt bewirkend (RV 7,18,8; AV srivay0 

[sV°], s. Jamison, -äya- 145); a-sremän- (*°srevmdn-) keine 
Fehlgeburt seiend (RV 3,29,13; 10,8,2; Lit. bei Narten, a.a.O. 
[anders Wennerberg I 32ff,]), srevuka- (sr°) mißratend (MS 
4,6,9). - Unklar. 

Eine Wortsippe mit archaischen Ablautformen, srev : sriv : *srii 

(in Aor. asrävit\ Pän 6,4,20 srüta- [nicht hierher AiGr I 91; 
s. Schi, Wn 51J). die an devana-: diyy0 : d(y)ü° (o. I 729f.), sevani-: 
sivy° : s(y)ü° (o. II 734) u.dgl. erinnert; eine idg. Vorform wäre als 
*sRjeuH> Schwundstufe *sRjuH- *sRiHih (sriv0, Sekundar-Hoch- 
stufe srev°) bzw. *sRjuH° — *sRuH° (*srüj vorstellbar (~ o. II 359), 
doch ist wohl kein glaubhafter Anschluß an ved. sr° (idg. V7Vfl) 
ermittelt (s. KEWA III 557, Rasmussen, Morphophon 119 [~ toch. 
B sruk- 'sterben* nach K. T. Schmidt, Fs Strunk 276f.]). 

srötass. SRA V. - sraugmata-, s. sriic 

svä- Possessivpronomen: sein, sein eigen (RV [auch suvd-] +; 
zur Flexion s. AiGr III 581, 588); svayii- selbständig (RV), 
svaydm selbst, von sich aus (RV +), sva-yüj- sich selbst anschir¬ 
rend (RV), sva-raj- selbstherrschend (RV +); usw. (AiGr 111 
479f.). - Mi., nu., dard., ni., pä. pkt. sa- sein, pkt. sayam selbst, 
usw. (Tu 13893, mit Verweisen). - Iir., aav. jav. xV, jav. 
huua-y hauua- eigen, ap. /uva°/ sein (in <uvamrsiyu->, o. II 
372, mit Lit.), jav. x'atö von selbst, aus sich, khot. hvatä 'by 
itself, separately’ (s. Bai, Dict 502a [auch 486b], [Emm-]Sk II 
174ff.), mp. np. xwad'self, indeed’, u.a. (Nyb, ManP II 222b); 
s. andererseits Ableitungen von iir. *suaj° 'eigen’ (~ ved. 
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svayam; s.u.) wie aav. jav. x'aetu- Familie (s. Narten, YH 
265f., HumbElfSkj, Gä II 128, 130f.), jav. xyaepaiOiia-, ap. 
uvaipasiya-y man. mp. xwybs (/xweba§/), paSto xp?l eigen (s. 
Nyb, a.a.O. 223b, Schm, CompLI 87, mit Lit., Skj, CompLI 
400, 402), u.a. - Idg. *suö- (s.u.), gr. ö<; (dor. usw. yöq) sein, 
eigen, vgl. *seuö- in gr. eo<;, alllat. souos> lat. suusy lit. sävas, 

lett. jövj sein, eigen; u.a. 

S. die Lit. in KEWA III 566; Schmidt, Pers I54IT, Bohl 57fT., 
67IT. (mit Lit.), Karulis II 162. 

Idg. *s(e)yö- ~ *sue (*se) 'sich’, gr. I, i (pamphyl. fhe) — lat. se 
usw.; mit iir. *suaj° (s.o.) näher zu vergleichen lit. sväinis 'Mann 
der Schwester der Frau’ (*suoj-njo-), ahd. sin sein (*sej-no- [~ *se : 
*sue\)y s. Narten, YH 266 Anm. 59. 

Gegen sva- = sü- 'gut’ s.o. II 735. - Vgl. svamin 

svagä, s.u. svähä. - SVAJ, svajd-, s. SVANJ. - sväjenya-, s.u. 
jenyao. I 598. - svdnc(as)-y s. 

SVANJ umarmen, umschlingen, umfassen (RV [pari-svajat, 
pdri-svajan(ey u.a.], AV [sam-svajasva] +; Goto 338f.), Perf. 
(pari) sasvaje (RV +), Plusquamperf. (pary) dsasvajat (RV 
1,182,7); sam-pdri-svakta- eng umschlungen (Br +), pari- 

svdje zum Umschlingen (RV +); pdri-svajiyas- fester umfas¬ 
send (AV), pdri-svanjalya- (AV 9,3,5; wohl Bezeichnung eines 
Geräts oder Haus-Teils), u.a. (Goto 339); hierher wahrschein¬ 
lich auch AV + svajd- m. Viper (AiGr I 149, II 2,74). - Iir., 
jav. pairis.xvaxta- rings umschlossen (zu Weiterem s. Gersh, 
BSOAS 17 [1955] 480f. = Phillran I29f.). 

Idg. *sueng (oder *sueg, mit sekundärem Nasal in aia. svanj, Kui, 
Nas 142f.. Goto 339?), vgl. mhd. swanc 'schwankend, beweglich’ 
usw. (Lit. in KEWA III 558)? - Nicht mehr als eine Möglichkeit. 

SVAD schmackhaft machen, (Med.) schmackhaft werden, schmek- 
ken (RV [svadanti, svddantu, svddasva u.a.] +; einmal [RV 
9,68,2] svädate, s. Joachim 174, Goto 340,342); Kaus. svaday0 

versüßen, angenehm machen (RV + [Aor. sisvadat, asisvadan\ 

Part, svaditd-], Jamison, -dya-159), svadayitdr- dafür sorgend, 



svadhä- 789 

daß etwas angenehm wird (Käth +; Tichy, -tar- 209); svättä- 

schmackhaft gemacht (YV; RV + agni-svätta- vom Feuer 
gekostet; Goto 342), sam-siid-e zu genießen (RV 8,17,6); s. 
das Erbwort svädu-, wo noch zu weiteren jvä^-Formen. - 
Mi., dard., ni., vgl. pkt. säya- m. 'taste*, ks. syunu m. 'vege- 
table sauce* (*suäd°), u.a. (Tu S. 803b, s.v. SVAD). - Iir., jav. 
xvästa- gekocht, gar gemacht (wie ved. svättd- zu beurteilen, 
Gotö 342); fraglich aav. hudama- (Y 29,8; meist als 'Süßigkeit’ 
aufgefaßt, doch s. Kel-Pir II 330 [~ III 39!], HumbElfSkj, Gä 
II 41); s. ferner KEWA III 568 Anm. * 

Idg. *suad (~ toch. A swär, B swäre 'süß’ < +sucid-ro- (s. C. S. 
Stang, NTS 28 (1974) 99fT., D. A. Ringe, Jr., Spr 34 (1988-90) 85]; 
s.o. °siid-e), wozu *suäd-ti- in svädii- (s.d.)? Nach anderen weist 
das Erbwort svädii- usw. auf *sueh2d0, und SVAD ist demgegenüber 
sekundär (s. Bur, Shwa 52, A. Lubotsky, MSS 40 [1981] 133, Jamison, 
-äya-159 Anm. 113, Schrijver, Refl 145); Zugehörigkeit von SÜD (als 
*suh2d° ~ *sueh2d°) ist aber nicht sicher, s.o. II 740, mit Lit. 

Vgl. die Lit. in KEWA III 568f, 804, Gotö 341fL, LambAdj 490f., 
GiovStudio I 22 lfT., 227 fT. 

svadhä- f., etwa Eigenheit, Eigenkran, gewohnte Art, Wohnsitz 
(RV +; s. die Lit. in KEWA III 559); auch Trank, Trank¬ 
spende, Schmalzspende für die Ahnen’ (RV +; AV[P] 4- 'ein 
Ausruf beim Opfer’, s. MyliusRit 139), was wahrscheinlich aus 
'EigenkrafV od. dgl. entwickelt ist (Schmidt, vrata 26 Anm. 15, 
Renou, EVP 10 [1962] 74, weitere Lit. in KEWA, a.a.O.). - Ni., 
s. Tu 13900. - Offenbar sva-dhä-,,*Selbst-Setzung“, zu sva-, 

DHÄ\ vgl. RV 7,36,5 sve... dhaman (Renou, EVP4 [1958]98, 
AiGr II 2,20, KEWA, a.a.O.). 

Aus einem idg. Syntagma *sue *dhehx ‘constituirsi in modo proprio’ 
(C. de Simone, Fs Coseriu III 291 ff. [s. auch IC 28b, 456, mit Ver¬ 
weisen])? Dazu werden außer-indoar. Wörter wie gr. eüo<; n., qöog n. 
'Gewohnheit, Sitte’, lat. sodälis 'Genosse, Gefährte’ gestellt (s. 
KEWA, a.a.O., de Simone, a.a.O., J. Puhvel, Fs Dumdzil 25 und 
Anm. 1, H. Rix, Fs Knobloch 343, Schrijver, Refl. 140f., H. Katz, 
Fs Strunk 109 und Anm. 15). 

DB IV 90f. <{.)vada[.]>, worin man ap. /[u]vadä[m]/ AkkSg, = s° 

suchte (Darms 513 Anm. 5), ist als /[u]vädä[tam]/ 'lineage’ herzu¬ 
stellen (Schm, Bis 74 ad 90f., mit Lit.). 
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Eine Sonderdeutung für s° Trank, Trankspende’ ist entbehrlich 
(s. die Lit. in KEWA, a.a.O.). - Zur Möglichkeit von RV svd-dhiti- 
‘Eigenkraft’ s.u. svadhiti-, u, II 790. 

svadhiti- f. Axt, Beil, Hackmesser (RV +; MK II 492), svddhiti- 

vant- mit Äxten versehen (RV 1,88,2); vanddhiti-, wenn van-d0 

'Holz-Axt* (RV 1,121,7; Eich-K in KEWA III 804); svadhdya, 
wenn 'mit dem Messer* (TS 1,1,2,1). - Nicht klar. 

Neben ‘Axt’ (wohl auch in RV 5,7,8 und 9,96,6, s. GeRV II 
10, lll 92, Renou, EVP 13 [1964] 110) erscheint vielleicht s° ‘Eigen¬ 
kraft* in RV 5,32,10 (GeRV H 31, vgl. Renou, EVP 9 [1961] 105), 
s. svadha- (vgl. ferner GeRV UI 92, ad 6c). 

Die vorgeschlagenen Deutungen für s° ‘Axt’ überzeugen nicht; 
s. die Lit. in KEWA III 560, 804, Puhvel I 228, Melchert, Studies 
90f. Anm. 26. 

SVAN1 rauschen, tönen (RV 10,3,6 svanayan\ Joachim 174, Jami- 
son, -aya- 55); Aor. asvanit, svänit (RV; Narten, Aor 284); 
svanita- tosend, brausend (prd°, RV 1,44,12); Int. sanisvanat 

{pari0) es ertöne laut (RV 8,69,9), tuvi-svdn-(°svdni-, °svanas-) 

mächtig rauschend (RV), mahi-svdni- sehr rauschend (RV 
8,46,18), väta-svana(s)- wie der Wind rauschend (RV), svand- 

m. Rauschen, Brausen, Donnern (RV +), svandd-ratha-, wohl 
N. pr. ('mit rasselndem Wagen’; RV 8,1,32), svandya- m. N. 
pr. (RV [1,126,3] +; Hypokoristikon eines Namens wie svandd- 
ratha-l\ svdnd- rasselnd, m. Prasseln, Klirren (RV [+]), 
svänin- rauschend (RV 3,26,5); s. auch unten. - Mi., ni., pä. 

sanati tönt, usw. (Tu S. 803b, s.v. SVAN; s. TuAdd 13901, 
HinMi 81). - Iir., jav. xvanaLcaxra- mit sausenden Rädern 
(~ ved. svandd-ratha-), paitis.xvaine beim entgegen(schallen- 
den) Getöse (Bthl, Wb. 838, Waag 50), apa.xvanuuainti sie 
tönen hinweg, sie wenden kraft ihres Tönens zurück (J. Nar¬ 
ten, MSS 27 [1970] 75 IT. = KS I 172 IT.), alt-khot. hvaha- 'to 
be spoken’, mp. xwandan, np. xwämlan 'call’, u.a. (s. Emm, 
SGS 156 [mit Lit.], Bai, Dict 503a, GiovStudio I 53 Anm. 
102). - Idg. *suenh2i vgl. lat. sonus m. Schall, Laut, sonere, 
sonäre ertönen, klingen, ae. swinn Musik; u.a. 
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S. die Lit. in KEWA II! 561; Steinbauer, Unters 125, Schrijver, 
Refl 395, 473, J. Narten, Fs Rix 317, 324 = KS I 399, 406. 

Fraglich svärt- ‘Rauschen’ in RV 6,46,14 (dttu svdni), 9,66,9 (ad hi 

svani)\ die Belege können auch anders gedeutet werden. S. Renou, 
EVP 8 (1961) 100, Schi, Wn 51, GiovStudio 153 Anm. 101. - Unsicher 
°svdni- in arhari• s.o. I 124. 

SVAP schlafen (RV [.svapa, svapanh\, AV [,svdpantu, svaptu] +; 
Joachim 174f., Goto 343f. [TS 4- svapiti mit sekundärem Sei- 
Charakter, s. Goto 344 Anm. 846), Perf. susupury susupväms-, 
susupäna- (RV); Aor. sväpsit (AVP +; Narten, Aor 284); 
suptä- eingeschlafen (AV +), anu-svapam weiterschlafend 
(RV 8,97,3), suptva schlafend (AV); Kaus. sväpdy0 schlafen 
machen, einschläfem (RV +; Aor. sisvap, sisvapas RV; Jami- 
son, -dya- 120f.); pra-sitp- Schläfer (RV 9,69,6), svapand- 
schläfrig (VS +); zu svdpna- s. bes. - Mi., nu., dard., ni., pä. 
supati schläft, waigali prost u.a. Schlaf, Traum (*pra~sup°)y 

nep. sutnu schlafen; usw. (Tu S. 803b, s.v. SVAP'\ TuAdd 
1886a, 13479fT., 13902). - Iir., jav. xvafsa 'schlafe1/, husxvafa 

hat geschlafen (Kel, Verbe 402 Anm. 13), khot. hüs- schlafen, 
buddh. sogd. w’ßs schlief, mp. np. xuftan schlafen, pasto xob 

Schlaf, oss. xjssyn/xussun schlafen, Sughni nixäb- rto rock 
to sleep’; usw. (Morg, Shughni 51b, Bielmeier, Unters 259f. 
[mit Lit.], Bai, Dict 495af., Abaev IV 272). - Idg. *suepy vgl. 
lat. söpfre einschlafen, ae. swe/an schlafen, u.a. (Weiteres 
s.u. svapna-). 

Vgl. die Lit. in KEWA III 561 und bei Goto 344 (mit Anm. 848), 
M. Furlan, SlavR 36 (1988) 10HT., Rasmussen, Morphophon 146, 
GiovStudio I 345(T. Anm. 953, 957, 958, 960, 962. - Über das Ver¬ 
hältnis zu SAS s.o. II 716f, mit Lit. 

svapünur RV 7,56,3 Cpübhih). - Unklar. 

Zu den Interpretationsvorschlägen s. KEWA HI 561, mit Lit.; 
wahrscheinlich liegt ein (wortspielerisches?) Komp, mit PU/PAV1 

(o. II 105ff.) vor, s. Renou, EVP 10 (1962) 100. 

svdpna- m. Schlaf, Traum (RV +), svapna-nämsana-, wenn 
'Schlaf erlangend’ (RV; s.o. II 27, mit Lit.); svapnayä im 
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Traum (AV; vgl. AiGr III 76); d-svapnaj- schlummerlos (RV 
+), svdpnya- n. Traum, Traumgesicht (AV; RV + dusvdpnya- 

n. böser Traum [s.u.]). - Mi., dard., ni., pä. soppa- n. Schlaf, 
Traum, u.a. (Tu 13904 [mit Verweisen], Tu Add 1886a; s.u.). - 
Iir., aav. xvaf(d)na- Jav. xvafna- m. Schlaf, Traum, khot. hüna-, 
buddh. sogd. ywßnw, mp. xwamn, oss.fyn/fun Schlaf, Traum, 
usw. (Abaev I 496, Bielmeier, Unters 244 (jeweils mit LitJ, 
Bai, Dict 490b, F. Thordarson, CompLI 460). - Alte Ableitung 
von idg. *suep (S VA P), primär ein Heterokliton *suep-örl*sup- 
n-es/*suop-en, das wohl schon idg. zu *suepno-/*suöpno-/ 

*supno- ~ *sup-r- ausgeglichen erscheint, worauf die einzel¬ 
sprachlichen Fortsetzer weisen: an. svefn, toch. A spämy B 
spane bzw. arm. kcown, lat. soninus Schlaf, lit. säpnasy lett. 
sapnis Traum; gr. üitvoc;, aksl. u.a. Schlaf; heth. /supar-/ 
in supparija- schlafen, gr. imap n. Wahrtraum. 

S. Schi, Spr 12 (1966) 67fT. (mit reicher Lit.), KEWA III 561 f., 
Walk, Fs Haugen 558, Karulis II155. - Ererbt wohl auch ved. svdpnya- 

< *suepnijo- (= lat. somnium Traum’ u.a.); Schi, a.a.O. 75f., Watk, 
a.a.Ö. 

Umstritten bleibt, ob rezente iir. Sprachen Ausprägungen dieses 
archaischen Paradigmas fortsetzen, die in den Allstufen dieser Spra¬ 
chen nicht nachgewiesen sind: so *suep-r- (— lat. sopor'tiefer Schlaf) 
in dard. *sväpra- (Tu 13929; s. KEWA III 562); *sup-no- (s.o.) in 
pä. supina- Traum’ u.a. (Tu[Add] 13481; Schi, a.a.O. 71f, mit Lit.; 
K. R. Norman, SktWC 389; dagegen HinMi 82) sowie in iran. Viufna- 

0a- > waxi yinöt Traum’ (Schi, a.a.O. 72 und Anm. 17, 18; 
Bielmeier, a.a.O.). 

svabdin- nur RV 8,33,2 u.a. °dl - Unklar. 

Ohne gesicherte Übersetzung; vgl. pw VII 235a („etwa lechzend“), 
Grassm 1627 („brüllend“). - In der Auffassung von Old, Not II 104, 
GeRV II 345 („der seinen eigenen Spuren folgt“) wäre °bd-in- zu °bd° 

päd- ‘Fuß’ zu stellen (o. II 78). 

svayäm, s. jvn-. 

SVAR einen Ton von sich geben, tönen, schnauben, erschallen, 
singen (RV [svdranii, dsvaran u.a.] +; Goto 344f.); Aor. 
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äsvär, asvars/am (RV; Augenblicksbildung JB asväririti, Nar- 
ten, Aor 284); Inf. svaritos (JB); abhi-svdr- f. Anrufung (RV), 
svard- m. Ton, Stimme (RV +), abhi-svariar- der in den Ge¬ 
sang einstimmt (RV 10,78,4; Tichy, -tar-36 und Anm. 29,365), 
svdritar- zu brausen pflegend (RV 1,166,11; Tichy, a.a.O. 36, 
313), svära- m. Schnauben (RV [+]), u.a.; s. auch unten. - 
Mi., ni., pä. sara- Ton, (Vogel-)Stimme, usw. (Tu S. 805b, s.v. 
SVR). - Idg. viell. *suer 'tönen, brausen’ ~ 'sprechen’, vgl. 
lat. susurrus m. Flüstern, Zischeln, Surren, an. svarra brausen, 
ae. swerian schwören, u.a. 

S. die LH. in KEWA III 563 und bei GiovStudio I 54f. 
Fraglich sind iran. Entsprechungen zu SVAR. Aav. x'äram/ra- 

(Y 32,8) wird bei HumbElfSkj, Gä II 82 als 'swearing’ interpretiert, 
also zu SVAR (wenn aus *suer ~ ae. siverian, s.o.) gestellt; doch s. 
Kel, Verbe 113 und Anm. 4, mit Lit., Kel-Pir III 87. - Aav. x'arai- 
Oiia- (Y 28,10), als "klingend’ übersetzt (Humb, Ga I 78, II llf, s. 
W. P. Schmid, IF 80 [1975(76)1 86fL, Kel-Pir III 27), hat auch ganz 
andere Deutungen gefunden (s. Ket-Pir II 235, HumbElfSkj, a.a.O. 
28). - Zur Annahme von erweitertem iir. *suar-d(h) im Sogd. s. 
M. Schwartz, Gs Henning 390f. 

Die Existenz anderer indoar. SKLR-Wurzeln (< iir. *suaR[Ff])y 
die im Homonymenkampf durch SVAR 'tönen’ zurückgedrängt wur¬ 
den, bleibt prinzipiell denkbar. Doch ist SVAR 'leuchten’ unwahr¬ 
scheinlich (s. Goto 345 und Anm. 850; GiovStudio 1119, jeweils mit 
Lit.); SVAR 'essen’ (aav. jav. xvar) erwägt Cal, AcOr 6 (1928) 112 = 
KS 412; zu fraglichen weiteren SK^/Mlomonymen s. die Lit. in 
KEWA III 563. 

S. ferner o. II 609. 

svär- (süvcir-) n. Sonne, Sonnenlicht, heiterer Himmel (RV [.suvar, 
sür-as, sür-e] +; AiGr III 314). - IAV *suuar- 'Sonne(ngott)’ 
wohl in der Namengebung; s. Mh, Mythos 14 Anm. 14 = AKS 
51 Anm, 14, mit Lit.; Hinz, NÜ 130, - Zu indoar. Fortsetzern 
von *W-, T)sür° s. Tu 1536, 1888, 13574 (~ o. II 742). - 
Iir. *suHar-/*suHan-($. Idg.), aav. huuaran. SonneNomAkkSg 
(jav. huuar9\ = ved. suvar), aav. xv3ng GenSg (*xuu?ng, 
*hinjdrjh\> jav. hü GenSg [neben hürö = ved. süras], HofTm, 
MSS 22 [1967] 33f. = HofTYnA 490 [s.u.]), man. sogd. xhy, 
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mp. np. xwary oss. xür/xor Sonne, usw. (Bielmeier, Unters 
257, Abaev IV 247f. [mit reicher Lit.]). - Iir. *suHar-/*suHan- 

fußt unmittelbar auf idg. *suh2el-/*suh2en-y das einem archai¬ 
schen ablautenden Paradigma mit Abstufungen wie *seh2-uel- 
(> urgr. Viäuel0 u.a. [~ suryao. II 742), *sh2-uen-s (-+ 

*suh2ens, s.o. prä-av. *huuarjh)y *sh2-un° *suh2n°y ausgegli¬ 
chen zu *suh2l° > ved. sür-as usw.) u.dgl. entstammt. Aus 
diversen Umformungen dieses -//n-Heteroklitons erklären 
sich weitere Vergleichsformen wie lat. söly got. sunno, aksl. 
slbnbce u.a. "Sonne’. 

Zur Rekonstruktion der idg. Form s. die Lit. in KEWA III 566f. 
und bei Oett, IH 17 (doch vgl. IC 34, B195), J. Hilmarsson, Spr 33 
(1987) 59, G. Pinault, DialLitlndA 45 und Anm. 22, Schrijver, Refl 
258; vgl. Rasmussen, Morphophon 106f., E. P. Hamp, HS 103 (1990) 
193f., ferner o. II 742. 

Die -/j-stämmigen Kasus des noch iir. Heteroklitons scheinen im 
Indoar. verloren zu sein (schwerlich *suvan- in VS + sauva- ‘himm¬ 
lisch’; s. Darms I8f, mit Lit.); ved. svary GenAblSg bzw. LokSg, ste¬ 
hen als *suvars, *.süvar wohl für ältere *süvans (aav. xv3ng\ *stivant 

KEWA III 567. 
Die Stufe sür° (in Kasus wie sur-as usw., ferner RV 1,34,5 süre 

[s. die Lit. bei Pirart, Näsatya I 59 Anm. 9J, RV + süra- m. Sonne) 
gewiß auch in RV 10,82,4 sürta- ‘besonnt’ (und ebenda asürta- 

‘unbesonnt’). Vgl. die Lit. in KEWA III495f., 801 und bei R. Lazze- 
roni, SSL 16 (1976) 149 Anm. 21, HintzeZY 239 Anm. 10; vgl. Pet 
bei Hilmarsson, a.a.O. 59 (a-sürta- aus Akzentgründen primär). S. 
auch o. I 70. 

Iir. Parallelbildungen in Komposition und Ableitung: RV svar- 

drs- ‘den Anblick des Lichtes habend’, vgl. jav. hiwan.dansa- ‘sun- 
like’ (s. dazu HumbElfSkj, Gä II 145, Kel-Pir III 169, 170; o. I 706); 
RV + svär-vant- hell, himmlisch ~ aav. x'änuuant-, jav. xvanuuant- 

sonnig, licht; s. ferner RV jvdr yäd äsman u.a. ~ jav. asmanjm 

xvanuuant3m u.a., RV svar na citram ~ jav. huuara-ciOra- m. N. pr. 
(Mh, ZNdA 20 und Anm. 78-80). - Zu RV + svär-bhänu- s. die Lit. 
in KEWA III 567, Jamison, Hyenas 264ff., T. Oberlies, OLZ 89 
(1994) 588. - Vgl. bes. zu svargasvärnarasuvdrna- ‘Gold’ 
bleibt fern (o. II 518); SVAR ‘leuchten’ ist fraglich (o. II 793). 

svaru- m. Opferpfosten, Pfahl, Span des Opferpfostens (RV +; 
MK II 494, MyliusRit 140). - Nicht befriedigend erklärt. 
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Vielleicht als *suer-u- zu mhd. swir m. Pfahl, ae. sweor m. Säule, 
lat. sun/s m. Zweig, Sproß, Pfahl, u.a.. (WH 11 635, AiGr II 2,476, 
KEWA III 563, 804 [mit Lit.], Kluge-Seebold 662a). 

svargä- (suvar0) m. Himmel (RV [10,95,18] +); svarga- (AV +), 
svargyä- (YV +) himmlisch, svargeya- das Gehen zum Sonnen¬ 
licht (TS +; Hofim, MSS 8 [1956] 22 = HofTmA 401). - Mi., 
singh., pä. sagga- m. Himmel, u.a. (Tu 13910; s. KEWA III 
564). - Als svar-gd- „zum Sonnenlicht gehend14 mit svdr- 
und GÄ1 (GAMl) zu verbinden; HolTm, a.a.O., M-Br, 
FMSpldg 226. 

Bei M-Br, a.a.O. Vergleich mit hom. r^P^oc 'steil, schrofT. - 
Nicht Vorzuziehendes in KEWA III 563f. und bei Schrapel, iva 53. 

Zu einer ganz unglaubhaften iran. Entsprechung von s° s. Hinz, 
NÜ 271, mit Lit. 

svämara- (RV): „mot obscur et peut-etre volontairement esote- 
rique11 (Renou, EVP 7 [1960] 43 [mit Lit.]). - Der etymologi¬ 
schen Auswertung eines solchen Wortes sind Grenzen gesetzt. 

Vgl. zum Exegetischen Renou, a.a.O. und EVP 10 (1962) 87, 13 
(1964) 115, Luders, Varuna 396fL; weitere Lit. in KEWA III 564. - 
Bezug von s° (svarnar- RV 5,54,10? Dagegen Lüders, a.a.O. 401) 
auf svär- bleibt vorstellbar (Lüders, a.a.O. 400 („mit Sonnenglanz 
versehen“]). Unerweislich ist eine weitere Analyse wie *suuar-nara- 
~ *suuar-nas- (wie gr. xpaxepoc;: xpäxo<;, AiGr II 2,737); die letztere 
Form wurde in dem iran. Wort für 'Ruhm, Ruhmesglanz’ (aav. jav. 
x*annah- usw.) gesucht (Lit. in KEWA, a.a.O.; dagegen Kel-Pir II 
236, III 262). 

svävrsfi-y nur RV 1,52,5.14 °im\ ein Epitheton des Indra. 

Wohl zusammen mit RV 10,38,5 sva-vrj- (und RV 10,12,3 svävrj-, 

GeRV III 139 ad 3a?) eine sonst verlorene Wurzel *VARJ"handeln, 
tun, wirken’ (= aav. jav. vanz, idg. *uerg) repräsentierend; außerhalb 
des Indoar. soll sich hom. exd-epyoc; (und jav. [huu\arsti- cgood 
action’, Jamllumb, Pu 44, nicht aber jav. huuanz-, worin vielmehr 
vanz- ~ urj-, Kel, NR 66,364, o. I 242) als Parallele aufTassen lassen. 
S. Kui, IIJ 4 (1960) 59ff., Schm, Di 59, 175f., KEWA III 565, jeweils 
mit Lit. 

Naigh. vrj- 'Kraft* ist aus einem unverstandenen Kompositum 
wie svavrj- abstrahiert (Schi, Wn 13). 
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sväsar- f. Schwester (RV +); svasrtvä- n. Schwesterschaft (RV 
10,108,10), svasriya- m. Schwestersohn, Neffe (YV +). - Mi., 
nu., dard., ni., pkt. sasa, susä f. Schwester, usw. (Tu 13913 
[mit Verweisen], TuAdd 10022a, 13932 [s.d.]). - Iir., jav. 
xvar)har- f., khot. hvcfr-, mp. xwah(ar)y np. xwahar, sogd. 
xwär (*xvahri-), chwaresm. x (Vahä)y oss. xo/xwcerce Schwe¬ 
ster; usw. (Bielmeier, Unters 253 [mit Lit.], Bai, Dict 503b, 
Abaev IV 209, S-W, CompLI 183 und Anm. 47). - Idg. 
*suesor-y arm. kcoyr Schwester, gr. eop* üuyäxTip, avet|noc 
(Hes.), lat. soror, got. swistar; lit. sesuö, aksl. sestra (russ. 
sesträ, serbokroat. sestra, sloven. sestra) u.a. 'Schwester*. 

S. die Lit. in KEWA III 565, Szem, Var 77,32fT.; zur Grundform 
s. bes. J. E. Rasmussen, Colllnd 199f., Morphophon 252f., Lubotsky, 
System 106. Über „Etymon“ und primäre Bedeutung von idg. *syesor- 

s. Szem, a.a.O. 33 IT. (mit reicher Lit.), A. L. Sihler, Spr 23 (1977) 
43, Pet, Lar 238 Anm. [187], U. Linke, JIES 13 (1985) 353 ff, N. Oet- 
tinger, IF 91 (1986) 125, A. Pärvulescu, IF 94 (1989) 67fE, Gamkrlv 
I 666. 

Iir. *sudsar- ist (in mehreren Schüben?) in fiugr. Sprachen über¬ 
nommen worden; s. Joki 312 (mit Lit.), Katz, Habilschr 216, Redei, 
Sprachk 59, UEW 752. 

s\äsara- n. Weide, Weideplatz (RV +; L. Renou, VIJ 1 [1963] 
37ff., EVP4 [1958] 13,7 [1960] 40,10 [1962] 75,15 [1966] 86). - 
Wohl *su-vdsar-a-y vgl. aav. västar- m. Hirte, aav. jav. västra- 

n. Weide, heth. uesi- Viehweide, Weide, usw. (Renou, a.a.O., 
KEWA III 565)f 

Aber °väsas- (dur°) und verbale Belege für VAS 'weiden[?J* blei¬ 
ben wahrscheinlich fern; s.o. II 531 (mit Lit.). 

svasti- (suv° [s.u.]) f. Heil, Segen, Wohlsein (RV +; wohl auch 
n. [NomAkkSg svasti], AiGr II 2,638). - Mi., ni., pä. suvat(hi-7 

sotthi- f. Wohlsein, u.a. (Tu 13915f.)- - Ein sü 1-Kompositum; 
wahrscheinlich *h\su + nsti- („^glückliche Heimkehr"), zu 
NAS (dazu lat. söspes 'wohlbehalten, unversehrt’). 

M-Br, KZ 93 (1979) 100fr.; Goto 200, M. Benedetti, SSL 29 (1989) 
57. - Nicht vorzuziehen V^su-I^esth, zu AS] (s. die Lit. in KEWA 
III 637); das Vorwiegen von suv° erweist nicht *suH(V)° (gegen Bee, 
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Krat 15 [1970(72)] 41), da bei vorvokalischem su° nur in Ausnahme- 
fällen Kompositions-Sandhi eintritt (Seebold, Halbvok 180). Der 
morphologisch überlegenen Ausgangsform *hxsu-nsti- (mit Schwund¬ 
stufe vor ~ti~) entstammt primäres svasti- (-► häufiger suvasti-', See- 
bold, a.a,0.). 

svävrj-, s. svavrsti-. 

svätl- (°//-) f. der Fixstern Arcturus (AV +; Scherer, Gestirn¬ 

namen 156). - Mi., singh., pkt. säi- m. f. 'Arcturus*, u.a. (Tu 

[Add] 13922). - Unklar. 

svädü- (fern. °dvU) Adj. süß, angenehm schmeckend, angenehm 

(RV +), svädiyas- süßer (RV +), svädistha- süßest, ange- 

nehmst (RV +); svädana- m. Schmackhaftmacher (RV 5,7,6; 

AiGr II 2,195)ypra-svädas- angenehm, erfreulich (RV 10,33,6), 

svädman- n., svädman- m. Süßigkeit (RV; s. Wennerberg I 

245f.). - Mi., dard., pä. sädu- süß, u.a. (Tu 13924). - Iir., bal. 

wäd Salz (*xväda-, J. Elfenbein, CompLI 354), np. nänxwäh 

u.a. Anis (*nagna-xväda- „Brot-Würze“, o. II 6), xwä(J) Wohl¬ 

geschmack, u.a. (s. auch o. II 789). - Die Notierung der idg. 

Grundformen, welche svädü-, °svädas- fortsetzen, als *suädü-, 

*suädes- oder *sueh7dü*sueh2des- hängt von der Beurteilung 

der Ausgangsform von SV AD ab (o. II 789, mit Lit.); vgl. 

gr. fjöug (el. usw. faöüO süß, wohlschmeckend, angenehm 

(fjöüov süßer, Tiöioiog süßest), fjöoc; n. Freude, Vergnügen, 

peA.i-r)öf|<; honigsüß, lat. suäuis, ae. swöt süß. 

S. die Lit. in KEWA III 568f., Nowicki 136f. - Zu ererbten Text¬ 
figuren s.o. II 303, 491. 

svänä°nin-, s. SVAN1. 

svämin- m. Herr, Gebieter, Gatte (Sü +). - Mi., dard.(?), ni., 

pä. sämin- m, Gebieter, Gatte, usw. (Tu[Add] 4342,13930f.). - 

Zu svd-. 

Aus *svävin- (— TS + svd-vant- 'Eigenes besitzend’)» AiGr 11 
2,776? — Nicht besser von *sva-ama- „*Selbst-Machtw (aber iir. 
*dma- = ,Angriffskraft“, o. I 97); s. die Lit. in KEWA III 569. 
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sväräs. SV AR, - sväsasthas. /**!>, o. I 181. 

mrAa Ausruf beim Opfer, 'HeilP, 'SegenP (RV +; MyliusRit 

140); svähä-krta- mit dem Ausruf s° zubereitet (RV +; s, 

Renou, EVP 14 [1965] 113), svähä-krtf- f. Weihung mit dem 

Ruf s° (RV +), svähä-kärd- m. der Zuruf s° (Br +), svähyä- 

dem der ^°-Ruf gehört (AV). - Vgl. ähnliche Opferrufe wie 

AV(P) + svadhä (~ svadhäo. II 789), wohl auch YV + 

svaga (s. KEWA III 569). 

Ist s° zunächst mit svadha zusammenzustellen (s. Renou, EVP 2 
[1956] 57 Anm. {2], 16 [1967] 124)? Oder aus einer Verbform er¬ 
wachsen, wie wohl andere Opferrufe (o. II 493,529,666; O. E. Dun¬ 
kel, MSS 46 [I985J 71 Anm. 52, Gs Cowgill 31)? Weiteres s. in 
KEWA, a.a.O. 

Kontrastbildung zu s° ist AV durahä; AiGr II 1,82, II l2 Nachtr 
26 (ad 82,I2f), II 2,20. 

SVID, s. SVED. 

svid(°t) enklitische Partikel: denn, wohl (RV +; DelbrSynt 496E, 

AiGr III 571, Etter, Frages 56,128). - Nicht befriedigend 

erklärt. 

Von ähnlicher Genese wie kuv-fd (o. I 378)? S. sül — sü2, o. II 
736. - KEWA III 570. 

SVR, s. SV AR. 

SVED schwitzen (Är, Up [svedate], $Br + [svidyanti]; Goto 345), 

Perf. sisvidänä- (RV); svinna- geschwitzt, in Schweiß gebracht 

(AV +); sveday0 warm machen, bähen (SämavBr); sveda- m. 

Schweiß (RV +), svedu-havya- (im) Schweiß opfernd (RV 

1,121,6; 1,173,2; H. Rix, Fs Knobloch 341). - Mi., nu., dard., 

ni., pä. sijjati schwitzt, seda- m. Schweiß, usw. (Tu S. 805b, 

s.v. SVID; TuAdd 8894a, 8897). - Iir., jav. fing zu schwit¬ 

zen an, xvaeöa- m. Schweiß, khot. ä-lws- schwitzen, hvi 

Schweiß, sogd. ywys- schwitzen, mp. xwistan schwitzen, xwey, 

np. xway Schweiß, chwaresm. mxs(y)dschwitzte, pasto xwala. 
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oss. xid/xed Schweiß, usw. (Bai, Dict 30b, 507b, Kel, Verbe 

157 Anm. 7, Samadi 242, Abaev IV 199f.). - Idg. *sueid, 

vgl. gr. iöpdx; m., lat. sfidor m., ahd. sweiz, lett. sviedri (Plur.) 

Schweiß, svistu schwitze, toch. B syelme Schweiß, usw.; 

KEWA III 570 (mit Lit.), Rix, a.a.O. 339fT, Goto 345f. und 

Anm. 851, Karuiis II 340, Hackstein, Unters 186. 

H 

ha enklitische, hervorhebende Partikel (RV +; DelbrSynt 497IT.). 

- Nicht von gha zu trennen. 

Idg. *ghe (~ *ge; gr. yc?); s. die Lit. o. I 511 (und KEWA III 570). 
Ved. (vorwiegend) ghä : hä spiegeln nach Brugmanns Gesetz idg. 
*gho : *ghe vor CV° wider: Haie, WackLaw 84-88. 

Fraglich ist Zugehörigkeit von ähat o. 1 153. - Vgl. A. Hejib- 
Agera, Ähay gha and ha in the „Rgveda“ (Phil. Diss. Harvard Uni- 
versity 1989 [IC 34, D 128]; auch IndT 13,73fT. [o. I 511J). 

hamsä- m. Gans (RV +; zur Interpretation s. die Lit. in KEWA 

III571; H. Rix, HS 104 [1991] 188). - Mi., dard., ni., pä. hamsa- 

m. Gans, u.a. (Tu 2923, 13937, TuAdd 7732b, 13937). - Idg. 

ans- (s.u.), gr. xnv (dor. böot. x«v), lat. änser(*hä°y Som¬ 

mer-Pfister I 148), ahd. gansy lit. zqsis, lett. züoss u.a. rGans\ 

Gr. xnv-cq> ae. ges (german. *gäns-iz)1 lit. (dial.) zqs-es NomPl 
'Gänse’, zqs-ft GenPl 'der Gänse’ weisen auf ein idg. Wurzelnomen 
*ghans- (etwas anders Schrijver, Refl 113, mit Lit.); sr. die Lit. in 
KEWA III 571, Karuiis II 568, Gamkrlv I 460; Szem, Fs Mitxelena 
265fT., 270 = ScrMin 1068IT., 1073, Griepentrog, Wn 211 IT. - Zum 
Etymon von idg. *ghans- [*ghan-s-1\ (~ *ghan 'gähnen’, „nach [dem] 
charakteristischen zischenden Verteidigungslaut“ der Gans [vgl. RV 
1,65,9 svdsity apsii hamsö /ra]) s. zuletzt K!uge-Seebold243bf. [2J298a) 
(ebenda über *ghan-(V)d- neben *ghan-s-y vgl. ae. ganot m., nhd. dial. 
Gander). - Zu Anktängen an Außer-Indogermanisches, deren Beur¬ 
teilung ofien bleibt, s. die Lit. in KEWA, a.a.O.; vgl. E. G. Pulley- 
blank, Proceedings of the Second International Conference on Sino- 
logy (1989) 18f. 

Iran. Entsprechungen von h° sind nicht nachgewiesen; s. KEWA, 
a.a.O. 
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HAN schlagen» erschlagen, töten (RV [hdntiy ghndnti, ahan, 

ghnant-yjahi u.a.] +; jighnate, jighnamäna- u.a. [RV +; Joa¬ 

chim 175, Goto 72, Schaeferlnt 203); Suppletion mit VADHy 

o. II 496, mit Lit.; S. Sani, SSL 30 [1990] 61 ff.), Perf. jaghäna, 

jaghanväms- u.a. (RV +); Fut. hanisyd0 (RV -f), Pass, hanyate 

(RV +); hatä- geschlagen, erschlagen (RV +), häntave, han- 

tavdi zu erschlagen (RV +), hatvä getötet habend (RV +), 

hatvi erschlagend (RV); Int.jänghanti (RV +), ghänighnant- 

(RV), usw. (Schaeferlnt 203), Desid. jighämsati (RV +; Aor. 

SB ajighämsihy Narten, Aor 285), Kaus. ghatay0 (Br +; s.u.); 

°hä- tötend (RV 6,48,21 vrtra°)y ä-hati- f. Nicht-Totschlag 

(RV 9,96,4), hatnü- schlagend (RV 1,25,2; dazu wohl RV 

2y30y9 jighatnu- 'schlagend’, HofTm, MSS 10 [1957] 59 Anm. 1 

= HoflYnA 411 Anm. 1), °hätya- n. Erschlagung (ahi°y RV), 

°hatyä~ f. Kampf (mustiRV 1,8,2), hatha- m. Schlag (RV), 

°hdn- zerschlagend, tötend (z.B. vrtra°y RV +; o. II 573), 

hdnistha- am besten niederschlagend (RV 6,37,5), haniyas- 

noch mehr tötend (YV; Tichy, -tar- 73), hdntar- m. der (be¬ 

kanntlich) erschlagen hat (RV +), hantar- m. Töter (RV +; 

s. Tichy, a.a.O. 248, 251, 266f.), hdntva- niederzumachen 

(RV 3,30,15), hanman- (n.?) Schlag, Hieb (RV; Wennerberg 

1246); °ghäta- Töter (go° u.a. [YV|; s. auch o. 1159f.),ghätuka- 

tötend (AV +; s.u.); °ghna- n. Tötung (ahi0; RV 6,18,14; s.o. 

II 674 zu *sva-gfwd-)y °ghnyä- „*zu töten“ (o. 1 46f.), ghand-1 

m. WafTe (RV +; o. I 512, mit Weiterem). - Mi., nu., dard., 

ni., pä. hantiy hanatischlägt, tötet, usw. (Tu S. 807b, s. v. HAN1; 

TuAdd 4460, 4464, 5081; C. Caillat, BEI 10 [1992] 97 ff., Fs 

Deleu 216ff.). - Iir., aav. faidiiäi 'let be killed’ (Y 32,14, vgl. 

HumbElfSkj, Gä II 89; s. auch Y 53,8 ßnar- [ßn.nar-] rkiller 

of men’, HumbElfSkj, a.a.O. 247, o. II 20; Y 44,16 varaßram- 

[.]fdy o. II 573), jav. jairtti schlägt, tötet, °/an- brechend, °yna- 

Brechung (o. II 573f.), paitijaiti- f. Zurückschlagen, Abwehr, 

fqßßa- umzubringen, fantar- m., ap. fantar- m. Töter, fantiy 

er erschlägt, ava-jata- getötet, khot. jsan- töten, erschlagen, 

parth. jn- schlagen, mp. np. zadany zan- schlagen, treffen, 

chwaresm. wzn- töten, umbringen, auslöschen, baLjan- schla- 
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gen; usw. (Emm, SGS 37 [mit Lit.], Bai, Dict 114af., Saniadi 

229). - Idg. *gyhen (Aoristwurzel, Pel, Lar 93 Anm. 42), helh. 

ku-(e)-en-zi er tötet, ku-na-an-zi sie töten, gr. öeivco töte (Fut. 

üevco, Aor. 7ie<pvetv), (pövoc; m. Mord, 0(povTT|<; mordend (myk. 

°qo-ta = /°kvhontäs/, Schm, Di 124 f., Watk, Gs Cowgill 280, 

Leukart, Nom 5HT.), air. gonim verwunde, töte, lit. giiiti 

jagen, treiben, ginti wehren, verteidigen, lett. dzit treiben, ver¬ 

folgen; usw. 

S. die Lit. in KEWA III 576; Watk, a.a.O. 270fT, Karulis I 258. 
Vielfach in idg./iir. dichtersprachlichen Kontexten, s.o. II 20 (nr- 

han- usw.), Watk, a.a.O. 273 ff., 284 (zu idg. *fe\gvHent ogvkimy ved. 
ahann ähim usw.); o. I 278 {ghnantv öjasä u.a.), I 76t (dnthö hantä 

u.a.), II 101 (parsan hanmi u.a.), II355 (mitra-han- u.a.), II 497 (mit 
Lit.; vadhar- + HAN\ usw.). 

Zu HAN (ghät0, s.u.) mit säm Up 4- sa/iigha- m. Schar, Menge (— 
Versammlung, geistliche Zusammenkunft, [buddhist. bzw. jinistj 
Gemeinde; pä. sahgha- m. Orden); s. RV-Kh, YV + sam-ghäta- m. 
'Verbindung, Menge' u.a. 

Ungeklärt ist die Herkunft der g/?ö/°-Formen, die „für das Sprach¬ 
bewußtsein schon vorkl[assisch]“ zu HAN gehören (AiGr II 2,565, 
Hauschild 1342). Sicherlich nicht von einer Set-Variante 
s. WH I 332); durch Kontamination (s. AiGr, a.a.O., KEWA III 577) 
oder durch Einfließen einer mit HAN nicht verwandten Wurzel 
(AiGr I 15, doch s. I2 Nachtr 9) entstanden? - Über hims s.u. II 820, 
821. 

hänu- f. Kinnbacke (RV +; AVP + hänü\ AiGr II 2,494f., III55); 

adhara-hanü- f. untere Kinnbacke (AV), hanavya- zur Kinn¬ 

backe gehörig (AV). - Mi., dard., ni., pä. hanu- f. Kinnbacke, 

u.a. (Tu 13966 [mit Verweisen]). - Iir., jav. zanauua 'die beiden 

Kinnbacken5 (s. J. Narten, IF 74 [1969] 39 ff., 52f. = KS 1157ff, 

170f.; mit jav. zambaii0, vgl. ved. hanü ... jambhayay o. I 572), 

khot. ysanuva Kinnbacke, parth. znx, np. zanax, pa§to zana, 

sughni zingün Kinn, u.a. (Morg, Shughni 108b, Narten, a.a.O. 

45 — 163, Bai, Dict 345a). - Idg. *genu- (s.u.), gr. yevu<; f. 

Kinnbacke, Kinn, vgl. got. kinnu- (AkkSg °nu) Wange, ae. 

cinrt Kinn, usw. 

S. die Lit. in KEWA III 574, Lehmann 218bf., Rasmussen, Mor- 
phophon 97. 
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Indoar. ha0 (iir. *fd°) statt *jaü bedarf der Aufklärung. Das Motiv 
der Umgestaltung war wohl „Homoionymenflucht“ (idg. *gönu- 

'Knie* [o. I 585] und *genu- ‘Kinnbacke1 wären im Iir. als *janu- : 
*jdnu- zu ähnlich geworden; KEWA III 575, Mh, LI 139); h- ist viel¬ 
leicht von HAN bezogen (Kinnlade als Schlagwaffe [s. die Lit. bei 
Mh, LI, a.a.O.]; vgl. auch SB h° ‘Backe am Beschlag eines Speers’ 
[s. KEWA III 575]). 

hdnta auffordernde Partikel, ‘wohlan!1 (RV +; DelbrSynt 43f., 

Hettrich, Hypotaxe 93 ff.); hantakärä- m. der Ausruf h° 

(SB +). - Pä. handa, pkt. hanta, handa, handi aufTordemde 

Partikel (Thi, Frdl 3 = OpMai I 9). - Nicht sicher gedeutet. 

Nach Thi, a.a.O. 2f. - 8f. (volkssprachlich) hdn-ta ‘schlagetP 
(HAN), vgl. gr. ayzxe 'wohlan!’; s. dazu R. Hauschild, Fs Weller 
272 und Anm. 71, mit Lit. - Die Möglichkeit einer Allegroform oder 
einer lautmalenden Interjektion (wie ep. 4- hamho ‘holla, he!1) bleibt 
bestehen (s. Hauschild, a.a.O.; KEWA III 575). - S. noch Schmidt, 
Pers 38, 59. 

HAY antreiben, anfeuern; schleudern; fordern, helfen (RV 

[hinöti, hinve u.a.] + [Joachim 175 f.]; über RV, TS häyant- 

‘antreibend1 s. Goto 346, mit Lit.), Perf. jighäya, jighyur 

(AVP +); Aor. dhema, ahyan, ahesata (RV), ahait(AV), ahaisft 

(Br; s. Narten, Aor 287, o. I 153); hitä- angetrieben (RV +), 

pra-hye zu schicken (RV 10,109,3); hitvan- angespornt (RV 

9,97,45), hinvd- m. Treiber (RV 8,40,9), hetarhetär- m. An¬ 

treiber (RV), heti’ f. Geschoß, Waffe (RV +), hetü- m. Antrieb, 

Veranlassung, Grund (RV [10,34,2] +), hetva-getrieben (RV 7, 

43,2); s. bes. zu hayahemän- Mi., dard., ni., pä. pa-hita- 

gesandt, geschickt, u.a. (Tu S. 814a, s.v. HI). - Iir., vgl. jav. 

frazaiiaiiämi etwa ‘ich lasse hindringen’ (J. Narten, Spr 30 

[1984] 101 Anm. 14 = KS I 275 Anm. 14; s. auch a.a.O. Anm. 

13); dazu wohl Nominalbildungen wie aav. zaeman- n. ‘Wach¬ 

sein1 u.a. (doch s.o. I 598), jav. zaena- m. ‘Waffe1, parth. 

zyn, mp. zen ‘Rüstung1 (~ ved. heti-). - Weiteres ist nicht 

gesichert. 

Anschluß an german. Wörter für 'Speer, Stachel1 u. dgl. (~ ved. 
heti-, jav. zaena- usw.) soll idg. *ghej belegen (s. die Lit. in KEWA 
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III 596, wo auch zu Abweichendem; vgl das Folgende). Von iir. 
*jha_i ist jedenfalls auszugehen, trotz jighäya usw. (s. AiGr I 254 
[„Störung“], dazu l2 Nachtr 141; nicht von nGHÄu, Leum 94, o. 1514). 
- Hierher vielleicht °häyas->s.o. II567.- Zu beachten HE$*, u. 11820 f. 

häya- m. Roß (RV +). - Zu HAY\ vgl. RV asva-hayd- 'Rosse 

antreibend1, RV 3,53,24 hinvanty dsvam, 9,26,5 härim hinvanti, 

10,188,1 äsvatn hinota väjinam, 9,13,6 dtyä hiyänä na hetrbhih, 

9,62,6 dsvath nd hetärah, 9,64,29 hinvänö hetrbhiryatd ä väjarii 

väjy äkramit\ u. dgl. 

Mit hdya- (etwa „*Anspornung“, idg. *ghej s. HA F) ist arm. ji 

(GtnSgjioy) Tferd’ offenbar urverwandt (vgl. die Lit. in KEWA III 
578, 804 [wo zu Abweichendem; s. auch J. Reinhart, WSUb 35 (1989) 
155f.J; vgl. Schm, Gramm 163, C. de Lamberterie, BSL 73 (1978) 
262 f.; u. II 819 zu äsu-heman-). 

haye mitleidheischende Interjektion, etwa 'ach, oh weh1 (RV, 

§B; HofFm, Inj 199 Anm. 177). - Lautnachahmend. 

Vgl. he ‘weh!1 in he ’ldvah, u. II 820; Goto 252 und Anm. 570, 
Thi, MSS 44 (1985) 255 Anm. 27 = KS 1070 Anm. 27 (dissimiliert 
aus Vie-he < *hai-haj). 

HAR1 nehmen, bringen, herbeiholen, tragen, darbringen (RV 

[harati] +; Goto 346f.), Perf. jahärajahrvr u.a. (AV 4*); Aor. 

ahrthäs (Br), ahärsam (RV +), ahrsata (RV 10,155,5), u.a. 

(Narten, Aor 289f., Goto 63); Fut. harisy0 (YV +); hrta- ge¬ 

nommen, geholt, gebracht (AV +); Pass, hriyäte (AV +), 

Desid. jihirsati (AV +); hdrana- n. das Wegnehmen, Ent¬ 

fuhren (AV +), hartar- m. Bringer, Träger (Sü +), uda-härd- 

Wasser holend (AV +), vi-hära- m. Verteilung; Bezeichnung 

der drei Opferfeuer (Br, Sü +; KEWA III579, MyliusRit 119), 

haruka- nehmend, ergreifend (TS +), häryä- wegzunehmen 

(AV +), °hft- zahlend (bali0 [RV -f] u.a., o. II 216); usw. - 

Mi., nu., dard., ni., pä. harati bringt, trägt (fort), etc. (Tu S. 

817bf, s.v. HR\ TuAdd 1544 [mit Verweisen], 7573b, 8900f., 

9178a, 12175,13980,14061 f.).-„Ohne überzeugenden etymo¬ 

logischen Anschluß“ (Goto 347). 
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Die Beurteilung von HAR' wird durch Überschneidungen mit 
anderen Verbalsippen erschwert, so mit GH AR (s.o. I 513, mit Lit.; 

vgl. ferner haras-) und BHAR (s.o. II 248 zu jabhära); doch ist 
HAR] gewiß nicht in seiner Gesamtheit aus BHAR herleitbar (vgl. 

jedoch Joachim 117, 178, Goto 227 zu RV 1,61,1 prd ... härmt) und 

enthalt wohl auch keine *GHAR‘Fomcn (s. KEWA III 578,579, mit 

LiL). - Iir. *j*ar, das HAR' formal wahrscheinlich voraussetzt, hat 

sich nicht glaubhaft einordnen lassen (s. die Lit. in KEWA III 579). 

JIAR1 sich freuen, Gefallen finden, gern haben (RV [häryanti, 

häryant- u.a.] +); RV 4,37,2 harayanta, wenn 'sie erfreuen* 

(Jamison, -äya-146, mit Lit.; s. GiovStudio I 229 Anm. 564); 

haryatä- begehrenswert, erwünscht (RV +). - Iir., vgl. aav. 

zcirawenn 'Ziel, Streben* (Y 44,17; s. HumbElfSkj, Gä II 

159); zu weiteren Verknüpfungsvorschlägen s. KEWA III 

583, Bai, Dict 413b. - Idg. *gher(H) [s.u.], vgl. gr. xaipo) freue 

mich, x^PK f Gefallen, Gunst, Wohlgefallen, lat. horior 

ermuntere, osk. herest fvolet’, ahd. gerno gern, u.a. 

S. die Lit. in KEWA, a.a.O.; A. J. Nussbaum, Glo 54 (1976) 241 ff., 

246, GiovStudio 1 230f.; für eine Set-Wurzel (~ Pok 440: „z.T. 

... Formen von ... *ghere(i)- ...“) A. Lubotsky, IIJ 32 (1989) 107 

(wegen haray° [s.o.] < *ghorH-ej°? gr. xapic < *ghrH-i-). 
Über Vorschläge vorgeschichtlicher Verbindungen mit HAR\ 

HAR7 s. das richtige Urteil von Frisk II 1064f. (mit Lit.). 

härayäna-y s.u. hart-. 

haras- n. (RV +): von nicht einmütiger Interpretation. 

Zumeist werden haras-1 'Nehmen, Ergreifen, GrifF (HAR') und 

haras-7 'Flamme, Glut' (~ GHAR2, ghar-mä- usw., o. I 513) oder 

'Zorn, GrolP (HAR1) postuliert; der Ansatz in den Einzelbelegen 

bleibt umstritten (nach Manessy, -as- 246ff. ist mit haras- ~ HAR1 
auszukommen). Vgl. Renou, EVP 14 (1965) 88, KEWA III 579, 

Nowicki 139f., mit Lit. 
Auch für RV 2,23,6 hdras-vati- schwanken die Interpretationen 

zwischen 'wutentbrannt* und 'anpackend’ (~ TS + harasvin- 'ener¬ 

gisch, scharD. - Das in pw VI 258b auf haras- bezogene harä(i)saya- 
Teurig’ gehört nicht hierher; AiGr I2 Nachtr 194, II 1,65,211, II l2 

Nachtr 40; s.u. 11 806, s.v. hdri-. 
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HAR1 zürnen, grollen, jemandem böse sein (RV [hrnise, hrnlte, 

hmänä- u.a.] +; J. Narten, MSS 41 [1982] 139, 147 Anm. 1-2 

= KS I 263 und Anm. 1-2); hrnäydnt-, hrniydmäna- zürnend 

(RV +; Narten, a.a.O. 148 Anm. 3 = 263 Anm. 3), dur-hrnäyu- 

schlimm zürnend, f. schlimmer Zorn (RV +); durhanä- Adj. 

schlimm zürnend, f. schlimmer Zom (RV; < *dur-hrn°, s. 

M. Benedetti, SSL 30 [1990] 23ff, Studi lfT., Wrb, WZKS 36 

[1992] 14), durhanäyänt°äyu- schlimm zürnend (RV); dazu 

RV [ma\juhurasjuhürthäs rsei [nicht] zornig’, [mä]juhuranta 

'sie sollen [nicht] zornig sein'Juhuränd- zornig, wütend (Ins, 

JAOS 88 [1968] 21911, GiovStudio I 233fT., mit Lit.). - Pä. 

haräy0 fto be depressed, to worry’ (PTSDict 729b, Bur, Skr 

46). - Iir., aav. zaranaemä wir mögen zürnen (Y 28,9), jav. 

zaranimna- zürnend (Yt 10,47; *zaraniia°7 s. die Lit. bei Wrb, 

Spr 32 [1986(88)] 336 Anm. 9; Kel-Pir III 26), zarata- erzürnt, 

khot.ysurrä Zorn, man. sogd, "zyr- kränken, mp. np. äzärdan 

verletzen, chwaresm. pzr tadeln; usw. (Bai, Dict 354a, Sa- 

madi 11,166). 

Weiteres bleibt unsicher; s. die Lit. in KEWA III 605, Tischler I 
516, GiovStudio I 236. - Fraglich ist hdras- 'Zorn’ in RV 8,48,2; 
s. die Lit. in KEWA III 579. 

häri- Adj. fahl, gelblich, grünlich, m. gelbliches Roß (RV +); 

harit- fahl, gelblich, f. gelbliche Stute (RV +), harita- gelblich, 

grün (RV +; fern. RV + hdrini- [und hdrikni- in AV hdriknikä-7 

AiGr II 2,392]; retrograd RV 4* harina- m. gelbliches Tier, 

Gazelle [AiGr II 2,351; J. Manessy-Guitton, Fs RBraun I 

461T.]); hdryasva- mit gelben Rossen (RV +); harimän- m. 

Gelbsucht (RV, AV +; Wennerberg I 247); harayärta- m. N. 

pr. (RV [8,25,22] +; AiGr II 2,275, Schm, Stlr 14 [1985] 103). - 

Mi., nu., dard., ni., pä. hari- gelbbraun, grün, usw. (Tu 13981 

[mit Verweisen], TuAdd 13982 ff.). - Iir., jav. zairi- gelb, zäiri- 

dss. (vgl. T, Oberlies, SII 15 [1989] 91 Anm. 87), zairita- gelb, 

m. N. pr., med. *zariaspa- m. N. pr. (Hinz, NÜ 278, mit Lit.), 

khot. ysarüna- rötlich, gelb, mp. np. zard gelb, mp. zariyän- 

gusnäsp N. pr. (= ved. hdrayäna-\ Schm, a.a.O., Gignoux, NPS 
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11/194, mit LiL), oss. digor zceldce grünes Gras, Rasen; usw. 
(Bai, Dict 346b [mit Lit.], 347b, 350b, Abaev IV 295 [mit 
UL]). - Idg. *ghEl(hi)i- (s.u.), vgl. gr. x*u)pö<; blaßgrün, grün¬ 
gelb, ahd. gelo gelb, lit. zeitig lelt. zeit grünen, wachsen, usw. 

Lit. in KEWA III 581, Karulis II 553, 554. - Idg. *ghelh> ist sicher; 
vgl. gr. x^POC< *ghJhy-rö-% dazu nach Calands SufTixsystem *gh}hyi0 
in RV hiri°, hin0 (°siprä-\o. II637), hiri-smasru-*m\lgelbem Bart’; RV 
10,105,7 hirimant- 'goldfarben’, dazu wohl [ebenda) hirimasä- [AiGr 
II 2,920, KEWA III 382; s. auch Tu 14114J), Fassunke [= Steinbauer) 
72 Anm. 1, Mh, LI 144, Lubotsky, System 3I*\ - Daneben existierte 
eine Anit-Form *gHe! (s. Rasmussen, Morphophon 101, Schrijver, 
Refl 110); ob hdri- als *ghel(h})i- oder *ghothji- (s. Fassunke, a.a.O.; 
Oberlies, a.a.O. 91) zur laryngallosen oder (eher) zur laryngalhaltigen 
Wurzelform gehört, ist olTen (vgl. Lubotsky, a.a.O. 30f., Schrijver, 
a.a.O.). 

Hierher die Gleichung Tür 'Edelmetall, Gold’ (s. hiranya-, u. 
11 816), ferner in JüS halimaka- m. 'eine Form der Gelbsucht’ (Susr; 
~ ved. harimän-); letzteres soll nach Bur, Krat 19 (1974[75]) 187 idg. 
*-/- bewahren (?). [S. auch u. II 808, s.v. haliksna-]. 

Über TS harä-sayä- 'in Gold ruhend’ (~ VS hari-sayd-) s. AiGr 
III 153; vgl. o. II 804 (s.v. haras-) zu harä(i)saya- (mit Lit.). 

S. das Folgende. 

haridm- in. eine Baumart, wohl Pinus deodora (Br +; wahr¬ 
scheinlich auch in RV 10,94,12), häridravä- m. ein gelber Vogel 
(RV [AV hä0]; Renou, EVP 15 [1966] 4,16 [1967] 64); haridrä- 

f. gelber Ingwer (Kaus +), häridrä- gelb gefärbt (SB +). - 
Mi., nu., dard., ni., pkt. halidda- gelb, m. eine Baumart, hi. 
hardu, haldü fa large Himalayan tree with hard yellow wood’, 
u.a. (Tu 13990(1, TuAdd 13992). - Zu hart-. 

Ist für alle Bildungen von ndm- 'Holz’ (o. I 721) auszugehen (AiGr 
12 Nachlr 39, II l2 Nachtr 30, III 196)? Zu häridravä- als Ableitung 
von einem Baumnamen s. ZimmerAiL 69, Renou, a.a.O. - Ein Hin¬ 
weis von häridravä- auf den gr. Vogelnamen x&paöpio<; bei Grassm 
1661, GeRV I 61 (ad 12c) und Älteren (Lit. in KEWA III 580). 

Die schwundstufige Kompositionsform *ghlh3i° wohl auch in jav. 
zairiianc-Zzairiä- (N. pr., Mh, AirN 1/104, mit Lit.); vgl. ved. svity- 

ätic-, svitic° ~ svif-rd$VET{o. II 679). 



harivupiyä- - ff ARS 807 

hariyüpiyä- f. Name einer Örtlichkeit (nur RV 6,27,5 °yäyäm). - 

Nicht klar. 

Benennung einer Siedlung oder eines Flusses; s. die Lit. in KEWA 
III 580f. - Als Flußname wurde h° mit dem modernen Ifalinb ver¬ 
bunden (s. GeRV II 126 Anm. I, KEWA III 581, Gamkrlv I 846); als 
Burg- oder Stadtname (s. auch ZimmerAiL 15) müßte Anklang an 
hdri- und yüpa- („mit goldenen Pfosten“) nicht unbedingt volks- 
elymologisch sein (s. KEWA III 580). Verbindung mit dem Stadt¬ 
namen Harappa (KEWA 111 581) zuletzt bei MyliusWb 574a. 

härismasärus. smasruo. II 660. 

harmyä- ('°miya-) n. festes Haus, großes Haus, Herrscherhaus 
(RV + [TA härmya-]\ ZimmerAiL 149, MK II 499f., Renou, 
EVP 10 [1962] 70), harmye-sthä- in einem vornehmen Haus 
weilend (RV 7,56,16; künstelnde Umdeutung ghannye0: o. I 
513, mit Lit.). - Pä. hammiya-, pkt. hanunia- n. großes Gebäude 
(Tu[Add] 13998). - Iir., jav. *zairimiia° '(festes) Haus* in jav. 
zairimiiäuuant- (Beiwort des Mondes, 'ein festes Haus ha¬ 
bend’; Yt 7,5), zairimiiatjura- m. Schildkröte (o. 1 49). - Die 
idg. Grundlage von iir. *far-mija- 'festes Haus’ (Wack[-Deb], 
KZ 67 [1942] 177 - KS 393) ist nicht gesichert. 

Zu Ableitungen von iran. +dzar 'to cover’ s. Bai, Dict 21b, 352br 
Abaev IV 285. Bezug auf idg. *ghery etwa 'to cover’ (Bai, Dict 21b), 
ist nicht festzumachen; s. andererseits Frisk II 1088. Vgl. auch T. Ja. 
Elizarenkova, AnnBhl 72-73 (I99l/92[93]) 573 fT. - Referat zu Wei¬ 
terem (das späte Lex.-Wort harmuta- 'Schildkröte’ [s. JüSJ einbezie¬ 
hend) in KEWA III 582f, 804. 

hary°, haryatä-, s. HA R2. 

HARS sich erregen, sich freuen (RV [härsate] +; RV [10,86,7], 
Br + hrsyati ist [vor Freude oder Schrecken] starr, erschaudert, 
u.a. [Goto 347]), Perf. jährsänä- (RV 1,101,2; Schaeferlnt 206 
Anm. 621); hrsitd- erfreut, lustig (RV [1,103,7] +); Kaus. 
harsäy0 erregen, erfreuen, Lust machen (RV +; Jamison, 
-äya- 136f.), Ini.jarhrsanta (RV 6,17,4), u. a. (Schaeferlnt 207); 
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sepa-hdrsana- die Rute steif machend (AV), vldu-harsin- sich 
der Härte freuend (RV 2,23,11), harsumänt- streitlustig, auf¬ 
regend (RV 8,16,4), harsyä in freudiger Erregung (RV), hrsi- 

vant- freudig (RV); hierher offenbar ghrsu-, ghrsvi- (o. I 517; 
s.u.); vgl. ferner o. I 124. - Mi., ni., pä. hattha- 'bristling, joy- 
fuf, u.a. (Tu S. 818a, s.v. HRS). - In HARSfghrs0 sind anschei¬ 
nend zwei iir. Wortsippen zusammengefallen, *jhars und 
*ghars: vgl. einerseits jav. zarzsiiamna- erregt, aufsträubend 
(Yt 14,20; Kel, Verbe 121 und Anm. 11), khot. ysira- rauh, 
pasto ziz rauh, steif; andererseits parth. gs- froh sein, sogd. 
wys- sich freuen, u.a. (s. Goto 347 Anm. 856, GiovStudio 1 
363 und Anm. 980, 981, mit Lit.). - Im Idg. wohl *ghers und 
*gC)hers (Goto, a.a.O.; s.o. zum Iir.); vgl. lat. horrere starr 
sein, sich emporsträuben. 

S. die Lit. in KEWA III 584; GiovStudio I 363, LambAdj 700. 

hala- m.n. Pflug (Gobh +; Woj, AcOHung 42 [1988] 326 [s. auch 
Pan 5,4,121]). - Mi., (nu.-)dard., ni., pkt. hala- n. Pflug, usw. 
(Tu 14000 [mit Verweisen]; TuAdd 11163a [s.d.], 14000, 
14005aIT., 14067). - Nicht befriedigend erklärt. 

Fremdwort (wie tähgala-, o. II 477)? Vgl. KEWA III 584, Bur, 
Skr 380, Woj, a.a.O. - Zu einer Verbindung mit arm. jlem Turche, 
pflüge' („(ujnsicher“, Hüb, Gr 471) s. die Lit. in KEWA, a.a.O. 

haliksna- m. wohl: eine Tier-Art (Käth, VS; TS hdliksna-). - 

Ohne sichere Interpretation und Deutung. 

Eine Löwen-Art? S. ZimmerAiL 79, MK II 500, Mylius. - ln 
AV 2,33,3 ist hdliksna- offenbar eine Art Eingeweide ('Galle'? S. die 
Lit. in KEWA III 585). - Interpretationen als 'Löwe' bzw. 'Galle' 
könnten an Viali- ~ hart- 'gelblich1 denken lassen; sie sind jedoch 
zu wenig sicher. 

liAV opfern, gießen, Ghee bzw. Opfertrank ergießen (RV [/w- 
höti] +), Perf. juhve hat geopfert, juhure haben geopfert (RV; 
s. auch Goto 350 Anm. 861); Aor. ahausur (Käth), ahauslt 

(MS +) u.a. (Narten, Aor 288), Pass.-Aor. ahävi'wurde geop- 
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fert, wurde gegossen* (RV), -5/-Imp. hosi'opfere!’ (RV 6,44,14; 
Joachim 177 und Anm. 614); Fut. hosyati (AV +); huld- be- 
opfert, dem geopfert wird (RV [6,50,15; s.u.] +), prä-huta- 
geopfert (RV +), hutd-bhäga- am Opfer teilhabend (AV), 
hötum zu opfern (YV +); Pass, hiiyatemrd geopfert (RV +); 
havis- n. Opferguß, Opfertrank, Opfersubstanz (RV +; Mylius- 
Rit 141), havyd- n. Opfertrank (RV +), ä-hävd- m. Trog, Eimer 
(RV), sarva-hüt- vollständig geopfert (RV 10,90,8.9), ä-huti- 

f. Opferspende (RV +), hötva- opferbar (MS), pra-hosa- m. 
Opfergabe (RV 1,150,2; AiGr II 2,923); s. bes. zu hötar-, 
höträ-, höman-\ o. I 596 über ju-hu-. - Mi., nu., ni., pä. 
juhati opfert, hunitabba- zu opfern, usw. (Geiger, Pä 119,120 
[§ 142 Anm. 2], Tu S. 8I7b, s.v, HU, HinMi 78). - Iir., aav. jav. 
ä-zuiti- f. Opferfett, Opferbutter (= ved. ähuii-), khot. ysun- 

'to pour, strain*, bu-ysuta- ausgelöscht; u.a.m. (s. Emm, SGS 
101 [mit Lit.], 113, Bai, Dict 353b). - Idg. *gheu, vgl. gr. xcw 
gieße, verschütte, xu™<; aufgeschüttet, ganz und ßar 
(~ ved. sarva-hüt-, M-Br, HS 107 [1994] 88), toch. AB ku- 

gießen, wohl auch got. guf) n., an. gud m./n. u.a. 'Gott’ 
(„*Gießen, Opferung“); usw. 

S. die Lit bei Frisk II 1093, III 189, L. Kurke, JIES 17 (1989) 
113ff., M. Witze), Fs Heesterman 826, Hackstein, Unters 52f., Kluge- 
Seebold23 332b. - Von der Set-Wurzel HAV1 semantisch und for¬ 
mal verschieden (s. Mh, LI 148); wegen der Nähe der Bedeutung 
('Opferguß’ ~ 'OpferruP) und gelegentlicher Form-1) bersch nei- 
dungen gibt es Unsicherheiten in der Zuordnung (so bei RV 6,50,15 
hiitd-, nach einigen *hütä- 'gerufen', s. GeRV II 153, ad 15c, Renou, 
EVP 4 [1958] 86; RV 1,9,9 höma 'Ruf oder 'Opferspende*, Goto 350 
Anm. 860; RV hdvana- [„Opferguß“, Grassm 1653, nach GeRV an 
allen Belegstellen ~ hdvana-2 'Anrufung*, u.a.). Auch ist vorgeschicht¬ 
licher Zusammenhang der idg. Wurzeln für 'gießen* und 'anrufen* 
behauptet worden (Älteres bei WP1565 [ablehnend!; H. Le Bourdel- 
Ifcs, REL 57 [1979(80)] 69IT.). 

havanasyads, SYAND. 

HAV1 (rituell, beim Opfer) anrufen, herbeirufen (RV [havate] +; 
lebendiger [und auch für nicht-rituelles Rufen gebraucht] 
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hvdya- (RV (hvdyämi, hvaydmasi, hväyamahe, ähvayetäm u.a.) 
+]; s. Goto 348, mit reicher Lit.), Perf. juhäva (RV +)Juhve, 

juhüre (RV); Aor. ahuve, ahve u.a. (RV; Goto 349f., mit Lit.), 
ahüsata (RV), ahväsit (GopBr; Narten, Aor 288f.); Pass, hüydte 

(RV +), IniJöhavImiJöhuvant-Jöhuväna- u.a. (RV -f; Schae- 
ferlnt 205 f.), s. auch RV 1,119,9 huvanyati 'sagt laut* (N. Oet- 
tinger, MSS 53 [1992(94)] 135); hütä- angerufen, herbeigeru¬ 
fen (RV +), huvddhyai anzurufen (RV), hdvitave zum Zurück¬ 
rufen (RV 8,101,4); häva- m. Ruf, Anrufung (RV +), ä-havä- 

m. Herausforderung, Kampf (RV +), hävana- n. Anrufung 
(RV +), havds-ä InstrSg mit Anruf (RV; s. Nowicki 140f.), 
su’hdvltu-näman- dessen Name gut anzurufen ist (RV 9,85,6), 
hdvimath Anrufung (RV; Wennerberg I 251), hdvya- anzu¬ 
rufen, herbeizurufen (RV +), ä-hü- f. Anruf, Einladung (RV 
8,32,19; s. auch o. II523 zu varsähü-), deva-hu- die Götter her¬ 
beirufend (RV -f), devd-hüti- f. Anrufung der Götter (RV +), 
parusahvd- rauh benannt (AV 8,8,4 [~ kl. ä-hvä-'Benennung’]; 
AiGr II 2,78). - Pkt. ähava- m. Streit (ved. ä-hava-)] hi. ähur 

m. Streit (s. Tu 1543). - Iir., aav. zbaiiä T (will) call’ (s. Humb- 
ElfSkj, Gä II 95, s. auch Kel-Pir III 101, 258), zbaiiente für 
den Rufenden (Y 49,12), zaozaomi ich rufe (Y 43,10; = ved. 
jöhavlmi), zauua- m. Anruf (Y 28,3; 29,3; HumbElfSkj, a.a.O. 
21, 34, vgl. Y 28,3 zauuäng fasatä ~ RV havam ... gacch° 

u.a. [Tichy, -tar- 265 Anm. 76]), duzazöba *of evil spells’ (Y 
46,4; s. HumbElfSkj, a.a.O. 178, mit Lit.); jav. zauuaiti ruft 
verwünschend an, zauuante sie verwünschen sich gegenseitig 
(J. Narten, IF 74 [1969] 52 = KS I 170, Goto 348), zbaiiaesa 

du sollst rufen, ap. (= med.) patiy-a-zbayam ich ordnete an 
(s. Kui, ZarL 10); jav. zaoiia- anzurufen (= ved. havya-\ auch 
aav., Y 31,4 zduuirn AkkSg [HumbElfSkj, a.a.O. 61, Kel-Pir II 
322; anders Ins, Ga 182]), zauuanö.srüt- auf den Anruf hörend 
(= RV + havana-srut- dss.), uzbäta- herangerufen, zbätar- m. 
Anrufer; pasto zwr/'noise, clamour’ (Morg, Voc 106). - Idg. 
*gheuH/*ghueIf/*gbuH (s.u.), vgl. aksl. zovg/zbvati „xcdelv“, 
sloven. zövem/zvdti rufen, nennen, zov Ruf (u.a.), toch. B 

kwä- rufen. 
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S. die Lit. in KEWA III 586, 619, 804; K. T. Schmidt, Fs Neu¬ 
mann 365 und Anm. 20, Goto 348. Die idg. Grundform ist wohl als 
*iHeuh2 (*°hy?) zu präzisieren (nicht *ghau° [trotz Rasmussen, Mor- 
phophon 166], da der Anschluß an gr. xauxaopai 'rühme mich’ nicht 
sicher ist; über die Frage des Laryngals s. Kli, Altarm Verbum 137, 
Rasmussen, a.a.O.). Zur Absetzung gegenüber HA V (und zu verein¬ 
zelten Überschneidungen mit diesem), s.d., o. II 809 (mit Lit.). - Das 
iir. Präsens *jHauH’(i- (ved. häva- = jav. zauua-, vgl. slav. *zove-) ist 
archaisch-opfersprachlich (s. Joachim 177 Anm. 615, Goto, a.a.O.); 
aktueller *j*uH-dja- (ved. hvdya- = av. zbaiias. zu dessen Genese 
KEWA III 619 [mit Lit.], Goto 350 Anm. 863, A. Lubotsky, IIJ 32 
[1989J 95, 96). 

Iir. Textfiguren: RV dvase hav° ~ aav. zbaiiente auuatjhö u.a. 
(Schlerath 158b, Kel-Pir III 237); RV rtena ... hav° ~ aav. zbaiia 
as9m u.a. (Schlerath 159a, Kel-Pir, a.a.O.); RV ahve ... natna usw. 
(o. II 36); RV p/isü... hdvya- usw. (o. II 160); RV ukthebhih... hvay9 
usw. (o. II 491); RV stuse.., huve ~ jav. staomi zbaiiemi (Schm bei 
Schlerath 149a); s. auch o. (unter Iir.) zu hdvam ... gacch0 usw. 

haviss. HA V. 

Vgl. auch o. II 170 zu havih-pesl-. 

HAS lachen (RV + JAKS, s.o. I 562, mit Lit.; ChU + hasati 

[Hoffin, KZ 83 (1969) 210 = HoflmA 305]); has-kartär- m. 
Munterkeit Verleihender (RV 4,7,3; Tichy, -tar- 196), has- 

kärä- munter, strahlend (RV 1,23,12), häs-krti- f. Munter¬ 
keit, Strahlen (RV 8,89,6; von *häs- 'Lachen, Strahlen*, s. Schi, 
Wn 51 f. [mit Lit.], KEWA III 587?), hdsa- m. Scherz, Spiel, 
Lachen (RV [10,18,3] + [AV hasa-]), hasämudä- fröhlich 
lachend (AV; o. II 383), hasana- f. Anlächeln (RV 9,112,4; 
s.u.), abhi-hasya- lächerlich (AV), hasrä- f. etwa: anlächelnde, 
leichtfertige Frau, Dirne (RV 1,124,7; vgl. KEWA, a.a.O., 
Renou, EVP 3 [1957] 65; s.u.), upa-hasvan- m. Spötter (RV 
8,45,23), upa-häsä- m. Scherz, Spaß, Tändelei (SB +), pra- 

häsin- lachend (AV). - Mi., (nu.-)dard., ni., pä. hasati lacht, 
usw. (Tu S. 811a, s.v. HAS; TuAdd 14021, 14048, 14069L). - 
Iir. *ghas/*f'asy s. jav. fahl-, fahikä- f. Dirne, Prostituierte; 
vgl. die Bedeutung von ved. hasra- (nach einigen Interpreten 
auch RV 9,112,4 hasanä- „Anlächeln, anlächelnde Frau, 
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Dirne“, KEWA III 587), aia. upa-has fsich begatten’, pä. ü-has 

'jemanden anlachen, durch Lachen verlocken’ (J. Sakamoto- 
Goto, IndT 14 [1987-88] 363 fr.), u.a. 

Nicht besser iir. */as, aav. zaxiia- (Y 53,8); dessen Interpretation 
als „ridicule“ ist nicht sicher (so Ins, Ga 326, Kel-Pir II 321 [doch 
s. III 273]; o. I 696). Andere Interpreten stellen aav. z® zu JAS (o. I 
581; HumbElfSkj, Gä II 247). 

Außer-iir. Anschlüsse sind nicht ermittelt; s. WH I 653, KEWA, 
a.a.O. 

hästa- m. Hand, Oberarm (RV +), a-hastä- handlos (RV +), 
hastavant- Hände habend (RV 10,34,9); zu hastin- s. bes. - 
Mi., nu., dard,, ni., pä. hattha- m. Hand, usw. (Tu 14024 [mit 
Verweisen]; TuAdd 14024fT.). - Iir., aav. jav. zasta- m. Hand, 
zastauuant- mit den Händen, ap. dasta- m. Hand, khot. dasta-, 
sogd. chwaresm. öst, parth. dst, mp. np. dast7 pa§to las, Sughni 
öust Hand; usw. (Morg, Shughni 32af., 58a, TuAdd 7900, Bai, 
Dict 154b, Abaev IV 243; Kli, MSS 33 [1975] 77 Anm. 2, Mh, 
CompLI 6). - Idg. *ghes-to- (s.u.); vgl. *ghes-r- in arm. jern 

Hand Jerkc Hände (*ghesr-m, *ghesr-es\ gr. xetp (dor. xBP-o<;, 
äol. xcpp-at;), heth. ki-es-sar7 toch. A tsar, B sar Hand. 

S. die Lit. in KEWA III 588, H. Rix, Gs Van Windekens 288f., 
Szem, TPS 92 (1994[95]) 90f. Zur Bildung *ghes-to- (vgl. auch lit. 
pa-zastis 'Achselhöhle' und lat. praestö 'gegenwärtig zur Hand', 
wohl aus *praj ghestöt) s. Lubotsky, System 82, Rix, a.a.O. (etwas 
anders Szem, a.a.O.); vgl. die etymologische Verknüpfung mit sa- 
hdsra- (o. II 719f., mit Lit.). 

Zu Komposita oder Textfiguren mit hdsta- und ihren idg./iir. 
Entsprechungen s.o. I 200 (zu isu-hasta- usw., mit Lit. [vgl. noch 
LambAdj 725, Rix, a.a.O. 228 Anm. 21]), I 213 (uttäna-hasta- usw. 
[dazu Goto2 VN 3 (ad 196371)]), II 492 (vqjra-hasta- u.a.); vgl. ferner 
KEWA III 588; Kel-Pir III 51, 99. 

hastin- Adj, mit Händen versehen, geschickthändig (RV 3,36,7), 
mit einer Hand versehen (Arm), an der Hand befindlich 
(Finger) [RV 5,64,7 bzw. 9,80,5; s. Renou, EVP 7 (1960) 45,9 
(1961) 90]; schon in RV (1,64,7; 4,16,14) h° mit mrgd- „das 
händige, mit [RüsseL]Hand versehene Tier“ = „Elefant“ (s.o. 
II 371; vgl, lat. tnamts 'Hand = Elefantenrüssel’ u.a., KEWA 
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II 563 und Anm. *, o. 1309), AV + hastin- m. Elefant, hastini- 

f. Elefantenkuh; dazu TB bahu-hasti-ka- reich an Elefanten, 
AV hästina- zum Elefanten gehörig (s. auch o. I 679 über 
hasti-trasana-). - Mi., dard., ni., pä. hatthin- m. Elefant, usw. 
(Tu 14039 [mit Verweisen]; TuAdd 14039). - Zu hästa-. 

Entbehrliches über h° 'Elefant1 bei Tu 14039. 

HÄ verlassen, zurücklassen, aufgeben (RV [jahäti, äjahät] +), 
Perf. jahä (RV 8,45,37 [s. AiGr I2 Nachtr 59, GeRV II 363, 
ad 31c])yjahür(KV +); Aor. ahäs, häsy häsur(RV +), häsistamy 

häsit (AV +), u.a. (vgl. Narten, Aor 285f.; s.u.), Fut. häsy0 

(AV +); hfnä- verlassen (RV [10,34,10] +)yjahitä- verlassen, 
verstoßen, aufgegeben (RV +; AiGr II 2,572), hitvä (RV +) 
zurücklassend, hitvfy hitvaya dss. (RV), ati-haya auslassend, 
überspringend (Kä{h +; HofTm, MSS l2 [1956] 50 Anm. 5 = 
HoflmA 346 Anm. 5); Pass, hiyate (RV -f), Kaus. vi häpay0 

cto make open, to spread apart1 (AV +; s.u.), Kaus.-Aor. äva 

jthipas setze ab (RV 3,53,19); västu-ha- am Platze gelassen 
(AitB), pra-hä- f. Vorsprung (RV [10,42,9] +), häni- f. Unzu¬ 
länglichkeit, Abnahme (Sü +), ä-pra-hävan- (f. °vari-) nicht 
schwindend (MS); s. auch jähusä-y o. I 589. - Mi., nu., dard., 
ni., pä. jahati verläßt, usw. (Tu S. 812b, s.v. /Z/P; TuAdd 
14055). - lir., aav. auua-zazat sie verlassen (Y 34,9), zazanti 

sie werden siegen (, ,*hinter sich lassen“, s. HumbElfSkj, Gä II 
57 und die Lit. bei N. Oettinger, IdgPferd 72f. Anm. 29; s.u.), 
zaemä(-cä)mT mögen gewinnen (Y 41,4) Jav. zazämi verlasse, 
zazäiti verläßt, usw. (s. die Lit. bei Kel-Pir II321); parth. wzyh-/ 

w(y)z'd verlassen, khot. vasäre wir meiden, chwaresm. wzy- 

übrigbleiben, oss. zajyn/zajun Zurückbleiben; u.a. (Bai, Dict 
379a, Samadi 230, Abaev IV 285). - Idg. *gheh]y wohl Verlas¬ 
sen1 ~ ‘hinter sich lassen, übertreffen, einholen, erreichen1, gr. 
xtxripi (exfyTjv, xixfipevoc; usw.) hole ein, erreiche, treffe. 

S. die Lit. bei Frisk 1 861 f., II 1061, 1095, III 129, J. E. Rasmus- 
sen, Colllnd I 70, 116, Morphophon 53, Kli, Altarm Verbum 87 und 
Anm. 3. 

Mit HÄ 'verlassen, hinter sich lassen’ sind wohl Formen für 'sich 
bewegen, die Stellung des Körpers verändern’ letztlich Ursprungs- 
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gleich (Grassm 1658, Whi, Rools 204): jihite bewegt sich (RV 8,20,6), 
vr ...jihita tut sich auf (RV 5,45,3), sdm ...jihite erhebt sich (RV 
3,51,4), Aor. üd ahäsata haben sich aufgerichtet (RV 1,9,4), dpa ... 
häsate soll entweichen (RV 10,127,3), u.a. (Narten, Aor286f), Raus. 
vi häpay* 'to make open’ (s.o.; Jamison, -aya- 171), sdtii-hätum auf¬ 
zurichten (SB), usw.; dazu jav. hzn ... zazäiteerheben sich (HofFm, 
MSS 4 [19611 48f. = IIofTmA 377); s. auch Tu S. 812b, TuAdd 
S. 112a, s.v. HÄ1. 

Vom Konj. des -^-Aorists von HÄ geht HÄS 'um die Wette lau¬ 
fen’ (RV, AV hasa"; Raus. häsay0, RV 3,53,23) aus; s. die Lit. bei 
Jamison, -aya- 137 und Anm. 68, Narten, YH 295, Goto 76. 

Über TAjdhäka- s. AiGr II 2,266f. 

häyattä- m. n. Jahr (AV +); häyand- (f. °nf-) jährig, auf das Jahr 
bezüglich (AV). - Mi., dard., ni., pä. häyana- n. Jahr, usw. 
(Tu 14057; vgl. nu. und [nu.-]dard. Formen aus */äjana- wie 
askun ze 'Winter’ u.a., Tu 13976, 13978 [s.u.J). - Iir.: nicht 
zu trennen von jav. zaiiana- 'winterlich’, n. 'Winterzeit’ (s.u.); 
vgl. himd-, hemanhemantd 

Ved. hä° ist wohl dehnstufige Bildung neben jav. zäii0, nu.-dard. 
*°äi° (s.o.; anderes in REWA 111 590); letztere beruhen wohl auf 
iir. *fajan- (vgl. jav. zaiia NomSg, zaena InstrSg 'Winter*). Offen 
bleibt, ob iir. *j*ajan- idg. *ghej-en- oder *ghej-mn- (~ heman-) 

repräsentiert; s. Darms 381, mit Lit. 
Mit h° 'jährig* ursprungsgleich Rä|h + häyand- m. 'eine Unterart 

von Oryza sativa’? [A. Weber deutete h° als „Winterreis“; s. Heest- 
Consecr 70 Anm. 3J. 

härä- (uda°, vi-hära-), haruka-, häryä-, s. HAR]. - häridrd-, 
°dravd-, s.u. haridru-, o. II 806. - härd-, s. hrdhärmyä 

s. harmyä- HÄS, s. HÄ. - hästinas. hastin-, - HI, s. 
HA Y. 

Ai bestätigende und aufmunternde Partikel, 'denn, nämlich, ja* 
(RV +; DelbrSynt 522, Hettrich, Hypotaxe 171 ff., Etter, Fra- 
ges 44f. Anm. 143), - Iir., aav. jav. zi denn, ja, allerdings 
(Kel-Pir II !82ff., 322). - Idg. *ghi, gr. -xi (in vai-xi Tiirwahr, 
wahrlich, ja’ u.a.). S. die Lit. in KEWA III 592 (dort zu Wei¬ 
terem), Frisk II 1099, Schmidt, Pers 59, G. E. Dunkel, KZ 96 
(1982/83) 190 Anm. 69. 
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RV 6,48,2 hinä 'denn* ist nicht von hi zu trennen; s. AiGr l2 
Nachtr 168 (ad 290,7f.), Renou, EVP 15 (1966) 142. 

Ap. -diy in DB 4,69 existiert nicht; Schm, Noten 48f., Bis 43, 71 
(ad 69). 

HIMS, s. HES'. 

hin ein gurrender, wiehernder Laut (RV [1,164,27.28, von einer 
ihr Kalb suchenden Kuh]; AV + [Ritual-Laut]); hin-kärd- m. 
vom Priester ausgesprochener Laut, u.a. (AVP +; MyliusRit 
142), hih-kartär- m. /i/zi-Ausstoßer (TS; AiGr II 1,86, Tichy, 
-tar- 80). - Mi., ni., pä. hihkära- m. ein Ausruf, u.a. (Tu 
14076E). - Lautnachahmend; s. hum. 

hitä-, s. DHÄ bzw. HA Y. - hinä, s. hi. - hinästi, s. HES\ - 

hinöti, s. HA Y. 

himä- m. Kälte, Frost (RV +); himävant- schneebedeckt (RV 
[10,121,4] -f; AV + himävant- m. der Himälaya), himä- f. 
Winter (RV +), himyä RV 1,34,1 wohl 'zur Winterszeit’ (s. 

AiGr III244), himerü- an Kälte leidend (MS; s. AiGr II 2,513); 
s.u. - Mi., nu., dard., ni., pä. hima- kalt, n. Schnee; usw. (Tu 
14096 [mit Verweisen], Tu Add 14096fT). - Iir., aav. zimö 

(Y 51,12, wohl zeitlicher GenSg 'im Winter’; HumbElfSkj, Gä 
II 228, mit Lit.), jav. ziia m. NomSg, ziiqm(ca) AkkSg, Z9mö, 

zsmahe(~ zim°) GenSg Winter (s.u.), hazarjrö.zama- (GenSg 
°zdmahe) aus tausend Wintern bestehend, mp. zamy pasto 
zämay, oss. zymeeg/zumeeg Winter; usw. (KEWAIII597, Abaev 
IV 321, mit Lit.). - Idg. *ghjem-f*ghm- (s.u.), in Kompp. 
*°ghim-ovgl. gr. öuo-xipog stürmend, schauerlich, lat. bimus 

zweijährig (*bi-ltimo-). S. heman-, hemantä-. 

Von dem archaischen Paradigma *ghjem- (jav. ziia, lat. hiem-s, heth. 
gi-e-mi /gjem-i/ fim Winler' [MelcherlAHP 122J) ~ *gHim- ist im 
Aia. olTenbarnur *ghim° in him-ä- erhalten; vedische Kasus eines him- 

(= av. zim-) sind nicht zu sichern (AiGr III 244). Ved. himä- ist 
„korrekte them[atische]. Ableitung“ von *ghim- (Darms 381) oder 
aus den Komposita auf *°ghim-o- erwachsen (~ RV + satä-hima- 
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'hundert Jahre lebend*, jav. °z?ma-). S. die Lit. in KEWA III 598, 
Darms 380f. 

A/rff- s.u. hirä-. 

hiranya- n. edles Metall, Gold (RV +; RauMetalle 18f., o. I 
104); hiranydya- reich an Edelmetall (RV 4*), hiranm- gold¬ 
geschmückt (RV 5,33,8; 6,63,9), hiranmäya- golden (AVP +); 
hairanyä- aus Gold bestehend (AV +). - Mi., singh., pä. 
hiratlna- n. Gold, u.a. (Tu 14110fl, TuAdd 14110). - lir.Jav. 
zarariiia- n. (AkkSg °nim, InstrSg °niia) Gold, ap. daraniya- 
n. Gold, <dmiykr-> = /daraniyakara-/ m. Goldschmied (Schm, 
CHL/IEFU 276f. VS hiranyakärä- m. ‘Goldarbeiter’]), 
khot. ysirraman. sogd. zyrn Gold, zyrnkryy Goldschmied 
(Schm, a.a.O. 277), oss. zcerinfzcerince Gold; usw. (Abaev IV 
303, mit Lit.). - Mit häri- verwandt. 

Zum Semantischen s. RauMetalle 18 Anm. 1 („*perlmutterartig 
glänzende Substanz“); formal ist von *ghJhren° auszugehen (o. II 
806; nahestehend viell. aksl. zeleni 'grün’ [KJEWA III 599]). Für das 
Aia. wird ein primärer Stamm *hiran- (~ jav. zaran-aena- 'golden*) 
durch ved. hiraninhiranmäya- nicht gefordert (KEWA, a.a.O., mit 
Lit.). - Von *ghel(hy) sind mit -/-Suffix Wörter Tür 'Gold* in anderen 
idg. Sprachen abgeleitet, so got. gulp, aksl. zlato, lett. zjlts 'Gold* (s. 
die Lit. bei Karulis II 554, Kluge-Seebold23 331a); Zugehörigkeit von 
ep. + hataka- 'Gold’ zu diesen Bildungen ist zweifelhaft, vgl. KEWA 
III 589, 804,JüS, s.v. 

Über dichlersprachliche Übereinstimmungen in Komposita and 
Textfiguren s.o. I 522 (zu hiranya-cakra-), II 169 (zu hiranya-pesas-), 
II 293 (zu htranyena maninä u.a. [s. auch KEWA III 599, Hinz, NÜ 
277)). Weiteres in KEWA III599; s. bes, G. Costa, AGI69 (1984)32ff. 

Über Entlehnungen in finn.-ugr. Sprachen (wie Ungar, arany 'Gold* 
u.a.) s. die Lit, in KEWA, a.a.O.; ferner Fidei, Sprachk 82, Katz, 
Mabilschr 323f., UEW 843. 

hira- f. Ader (AV +). - Dard,, ni., s. Tu 14113. - Iir., wenn im 
Jav. zira-zan- 'striking the veins* vorliegt (Humb, GGA 235 
[1983] 120). 

Die iran. Entsprechung würde iir. idg. *ghiR° voraussetzen; 
die Zusammenstellung mit lat. haru-spex 'Eingeweideschauer*, lit. 
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zdma, lett. zafna 'Darm’ u.a. (*g\rH°, s. die Lil. in KE WA III 599 f, 
Karnlis II 549f., Schrijver, Reil 208) bleibt möglich, wenn jav. zira0 
anders zu interpretieren ist. 

Wahrscheinlich sind SB hira- m. 'Band, Streifen1 (mit ni. Fort¬ 
setzern, Tu 14109) und h° ursprungsverwandt. - Herleitung von 
hirä- und sirä- 'Ader1 aus dem Dravid. ist aufzugeben (o. II 731). 

hiri0, hiri°, s.u. hdri-, o. II 806. 

hiruk Adv. weg, fort (RV 1,164,32, AV 4,3,1); nicht zu trennen 
von RV 9,77,5 huruk 'abseits, auf Abwegen’ und RV 4,3,13 
hurds etwa cauf krummen Wegen, auf Abwegen, verschlagen’, 
RV 1,42,3 und 9,98,11 huras-cit- 'der krummen Wege, der 
Schleichwege kundig, verschlagen denkend’; dazu pä. huram 

'in einer anderen Existenz* (<,,*auf Abwegen, im Unbekann¬ 
ten“). - Ved. und pä. hur0 (sowie ved. hiruk < Viüruk) gehö¬ 
ren zu HVAR. 

Hoffm, KZ 76 (1960) 248 - HofTmA 118f., Schi, Wn 52 (mit Lit.), 
KEWA III 600 (auch zu Abweichendem). - Mit ved. hurds vgl. jav. 
zurö° 'unrechtmäßig’ (in Kompp.), ap. <zur> 'Übles, Falsches’ (oder 
Adv. 'übel’), (zurkr) 'Übeltäter’ (Schi, a.a.O., Nowicki 217)? 

hillukä- f. Bezeichnung eines bestimmten Liedes (ÄpSS; Sha 
332). - Unklar. 

Vielleicht mit einer Interjektion hillu-hillu (ÄpSS) zu verbinden; 
Sha, a.a.O. 

Hl s. HA. - HlD, s. HED. - HU, s. HA V. 

hum, hüm mystische Silbe in Ritualtexten (Br H-). - Mi., ni., pä. 
hum ein Ausruf (des Zweifels, u.a.), etc. (Tu 14132f.). - Zu 
beurteilen wie hin (o, II 815), mit welchem hum unter beson¬ 
deren Bedingungen abwechselt (MyliusRit 142); s. auch öm 

(o. I 280f.; vgl. A. Parpola, PNSAC 1980, 209). 

hurds, huras-cithuruk, s.u. hiruk. - huvany°y s. HAV\ o, II 
810. - HÜ, s. HAV1. - hüm, s. hum. - HÜRCH, s. HVAR. - 
HR, s. HAR(] 2). - hrnäydnt-, hrnite u.a., s. HAR1. 
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hfd- n. Herz (RV + [härdi NomAkkSg (s.u.), hrd-äs GenSg, 
hrd-e DatSg, hrt-sü LokPl u.a.], AiGr III 236f.); °hard- in RV 
(8,2,5), AV + su-härd- mit gutem Herzen, befreundet, AV 
dur-härd- übelgesinnt, Feind, °hrd- in Sü + su-hrd- Freund, 
RV 10,160,3 sarva-hrd-ä InstrSg 'von ganzem Herzen’; hrdaya- 

n. Herz (RV +); hrdya- herzlich geliebt (RV +); hrddyolä- 

m, ein inneres Gebrechen (s.o. I 754). - Mi., nu., dard., ni., 
pä. hadaya- n., kho. härdi Herz, u.a, (Tu S. 818a, s.v. hrd-, 

TuAdd 6783,14150fT., KEWAIII605 und Anm. *). - Iir., aav. 
zsrdd- n. Herz (Y 31,12 zdrzdä-cä InstrSg, o. II 308), jav. 
zdrdöaiia- n., khot. ysära-, parth. zyrd, mp. np. dil (*drd°, s. 
auch Hinz, NÜ 93), Sughni zörö (~ härd0 [Lit. bei Bielmeier, 
Unters 156]? Doch s. Morg, Shughni I09a, KEWA III 606), 
oss. zcerdce Herz; usw. (s. Abaev IV 301, mit Lit.). - Iir. ^fard-f 

*j\rd- ist nicht von idg. *kerd-l*krd- 'Herz* (noch in ved. sräd, 
o. II 663, mit Lit.; s. auch Szem, TPS 92 (1994(95)] 91f.) zu 
trennen (s.u.); der iir. V'-Anlaut ist wohl durch „Kreuzung 
mit einem sinnverwandten Begriff14 erklärbar (Frisk I 788 
[vgl. auch II 1112]; s. die Lit. in KEWA III 606). 

Das archaische idg. Paradigma *kerd/*krd-6s (heth. ki-ir°/kaMa¬ 

as“, arm. sirt, gr. xrjp/xapöia, apreuß. seyr [*ser(d), Fraenkel 987a, 
Karulis II 184]/Iit. sirdis, lett. sirds Herz; u.a.) wird in ved, härd0/ 

hrd-äs widergespiegelt; s. Bee, Fs Hoenigswald 51 ff. (nach dem -/ 
an *hard nach ästhi [o. I I50f.] angetreten ist; iir. 'frd-aia- hat da¬ 
nach suffixales *-aja-, das nicht mit härd-i zusammenhängt [anderes 
bei N. Oettinger, Fs Strunk 217, 222; s. die Lit in KEWA III 606, 
805, Tischler I 557 f.]). 

Über fragliche Nachweise von iir. */rd- im IAV s. die Angaben 
bei Mh, IAV 13la, 136b, Mythos 74. 

HRS, s. HA RS. - HR, s. HAR1. - HE, s. HAY. 

Ae Anrufpartikel (SB +; s.u. II 820 zu he ’ldvah); Aa/'hel^AV +); 
hek Interjektion (SB; KEWA III 606). - Mi., dard., ni., pä. 
he Vokativpartikel, u.a. (Tu(Add) 14157). - Lautnachahmend, 
s. AiGr I 298, Schwenlner 20, o. II 803 (haye), khot. he, hai 

Vokativpartikel, u.a.; vgl. hö. 
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HEB zürnen (RV [+] d-hedant-, d-hedamäna- nicht zürnend; Br 
°hldamäna~ u.a., s. Goto 350F.), Perf. jihlde (RV, AV), u.a.; 
Aor. hidisätäm (TA; vgl. Narten, Aor 288, Goto 351); hiditä- 

erzürnt, aufgebracht (RV +); Kaus. heday0 erzürnen, zornig 
machen (RV 10,37,5 dhedayant-; dazu RV 10,83,5 jihida, AV 
12,4,8 dßhidat [Goto 351 und Anm. 864fT, HJ 31 (1988) 308]); 
hfd- Zorn (RV 8,18,19 GenSg hU-äs, GeRV II 818 [ad 19a], 
Schi, Wn 52), heda- m. Zorn (RV +), deva-hedana- n. Götter- 
erzümung (RV +), hedas- n. Zorn, Götterzom (RV +; No- 
wicki 142). - Mi., ni., pä. hileti verachtet, u.a. (Tu S. 816b, 
TuAdd S. 112b, s.v. ///£>). - Iir, vgl. jav. zöizdista- schauder¬ 
haftest, abscheulichst (s. GiovStudio 1360 Anm. 974, mit Lit.). - 
Idg. *ghejs-d (~ //TTS’F?]); wohl urverwandt mit ahd. geist 

u.a. 'Geist’. 

S. die Lit. in KEWA III 601 f; Vine, Diss 59FF., GiovStudio I 
357 fT., 359 und Anm. 970,360 und Anm. 973 f., Kluge-Secboid23 308b. 

hetar-, hetar-y heli-, hetii-, hetva-y s. HA Y. 

heman- Winter (nur LokSg heman, Käth + [s.u.]); haimand- 

winterlich (AV +). - Idg. *gheimen- (s.u.), vgl. gr. x^a n., 
Xeipwv m. Winter, Wintersturm, alban. (geg.) dimen Winter; 
s. hemantd-. 

Idg. *ghejmen- gehört mit *ghjem-/*ghim- (vgl. hima- [s. dort, 
mit Lit.; Wennerberg I 316f.)) zusammen; nahe hierher vielleicht 
häyand- (wenn von *gheimn°, o. II 814). - Zu den Versuchen, das 
Verhältnis von *ghejmen- zu *ghim- usw. zu erklären, s. Darms 3801T. 
(mit Lit.), Bee, Origins 44. 

Ein weiterer Kasus von ved. heman- in TA hematas GenSg (Sha 
334 ff; KEWA III 607, N. Oettinger, Fs Neumann 243 und Anm. 
61)? - Über einen Versuch, *hemän-am AkkSg indirekt nachzu¬ 
weisen, s. Tu 14164.2. - Vgl. Tu 14107, 14845 zu nu. (und dard.?) 
Zeugnissen für */*<imn0 ~ heman-. 

heman- (m., s. Sommer, Nachl 81 Anm. 9) Antrieb, Eifer, An¬ 
sporn (RV 9,97,1 hemän-ä', RV + äsu-heman- die raschen Ren¬ 
ner antreibend [~ RV 10,156,1 hinvantu ... äsum, s. Renou, 
EVP 4 (1958) 42 f.J). - Zu HA Y. 

S. dort (o. II 802) über aav. zaeman-; vgl. Wennerberg I 25 lf. 
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hemantä- m. Winter (RV [10,161,4] 4); haimantd- winterlich 
(AVP 4). - Mi., dard., ni., pä. hemanta- m. Winter; usw. (Tu 
14164 [mit Verweisen]; Tu Add 14164). - Zu heman- gebildet. 

Vgl. vasantä- : *vasart-, o. II 533; AiGr II 2,210, s. Schulze, KS2 

[Nachtr] 795 Anm. 7. - Außerhalb des Indoar. ist loch. B *siric- 

'Winter’ (< *simänc-\ überliefert in *sincatstse Adj.) mit hemantä- 

gleichgesetzt worden (K. T. Schmidt, LautgEt 410 und Anm. 74); 
fraglich ist Formverwandtschaft mit heth. gemmant- 'Winterzeit* 
(Lit. bei Tischler I 573, s. Eich, LautgEt 163; dagegen N. Oettinger, 
Fs Neumann 238f. [mit Lit.], F. 0. Lindeman, BSL 81 [1986] 371 
Anm. 14, MelchertAHP 153). 

he *lävah Ausruf der Asura (SB 3,2,1,23 he ’lävo he ’lava iti\ 

SBK hailö hailä iti, Pat helayo helaya iti, Goto 252 [und 2VN 
5]). - Wohl eine (ost-)mundartliche Form (ur heardyah 'weh, 
die Feinde’ (~ haye, het o. II 803, 818; an\ o. I Ulf.); s. die 
Lit. in KEWA III 609. 

UESX schädigen, verletzen, jemandem Abbruch tun (RV [6,34,3 
htmsanii 3. Plur.), AV 4- [hinästi, himste], Är himsati; Joachim 
176F., mit Lit.), Perf. jihimsa, u.a. (AV 4); Aor. hirnsit, himsista 

(RV +), himsisam (YV), u.a. (Narten, Aor 287f.); himsitd- 

geschädigt, verwundet (AV 4); Pass, hirhsya0 (RV [1,141,5 
d-himsyamäna- der nicht verletzt wird] 4), Des. jihimsisati 

(SB); himsä- f. Schädigung (Up 4 [YV 4 dhuhsä- f. Unver¬ 
letzlichkeit]), himsitar- der Leid antun wird (AVP; Tichy, 
-tar- 37), himsya- dem man Leid antun darf (Sü 4), himsra- 

verletzend, verwundend (RV 4), hesas- n. Waffe (RV; „*Ver¬ 
wundung“, Nowicki 143, mit Lit.), hesa-kratu- dessen Sinnen 
Verletzung ist (RV 3,26,5; H. Lüders, AcOr 13 [1935] 112ff. — 
Philind 773ff; doch s. AiGr II 2,923, Renou, EVP 12 [1964] 
125). - Mi., ni., pä. himsati tötet, verletzt, u.a. (Tu S. 814a, 
s.v. HIMS). - Idg, wohl *ghejs Verletzen’. 

Vgl. die Lit. in KEWA III 595, 601, 611, 804; dazu vielleicht 
*ghejs-d 'zürnen* (s. HED), semantisch näherstehend lit. zeidziü 

Verwunde*, pa-zaidd 'innere Verletzung, Kränkung*. Bedeutungs¬ 
kombinationen (wie *ghej 'antreiben* [HAY] ~ *ghej-s 'treffen, ver¬ 
wunden* [HES]] ~ *gheis-d 'betroffen sein, aufgebracht sein, zür- 
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nen’ [HED\ Pok 424, 427, Lehmann 382a) haben nur den Rang 
von Möglichkeiten; s. noch GiovSludio I 359 f. 

Nicht haltbar ist die traditionelle Deutung von hi ms als Desi- 
derativstamm zu HAN (s. die Lit. in KJBWA III 595). 

HES2 wiehern (RV [5,84,2 hesant- 'wiehernd’], AitB [6,8,7 abhi- 
besäte 'einem anwiehemden’); Goto 351 und Anm. 867, mit 
Lit.). - Mi., ni., pä. besäti wiehert, u.a. (Tu 14166ff.). - Laut- 
nachahmend? 

S. KEWA III 610, GiovStudio I 78 (mit LiL); vgl. JüS ///?£S'wie¬ 
hern’. 

hesdkratubesass. HESl. - hdi, s. he. - baimand- (haimantd-), 

s. heman- (hemantd-). - bairanya-, s. hiranya-. - hailö 

haild iti, s.u. Ae ’lavah. 

ho anrufende Interjektion (TS +). - Ks. hö u.dgl. (Tu 14172). - 
Laut nachahmend, s. he usw., o. II 818; Schwentner 19f. 

hötar- m. Hauptpriester, Opferpriester, Hotar (RV +; MyliusRit 
142f.). - Mi., vgl. pkt. hottiya- m. “member of a sect of väna* 
prastha ascetics” u.a. (s. Tu 14176). - Iir., aav. zaotar- m. uofTi- 
ciating priest” (Y 33,6; s. HumbElfSkj, Gä I 4 Anm. 5, II 96), 
jav. zaotar-. - Iir. */*aU'tar- gehört zu HA V; s. das Folgende. 

Die traditionelle Verbindung mit HA V1 (s. Thi, LautgEt 487f. = 
KS 1014f.) ist aufzugeben; vgl. die LU. in KEWA III 612, dazu Kel- 
Pir III 102, Tichy, -tar- 35, Mylius, a.a.O. 

höträ- f. Opferguß, Opfer (RV +); hotra- n. Opferhandlung, Amt 
des Hotar (RV +). - Iir., jav. zaodrä- f. Opferguß, Opferspende, 
zaoOra- n. Opferguß, Priesteramt, ap. *dau$a- n. Opferspende 
(in elam. NÜ; Hinz, NÜ 91), christl. sogd. zwsy Opfer, mp. 
zöhr 'libation, ofTering’, arm. (< iran.) zoh Opfer (KEWA III 
612, mit Lit.; Bolognlmpr 16f.). - Zu HAV; vgl. hötar-. 

hötva-, s. HA V'. 
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höman- n. Opferguß, Opferspende (RV); höma- m. Opferguß 
(AV +). - Zu HAV. 

KEWA UI 612f., Frisk II 1092, Wennerberg 1 252f. - Auch in RV 
8,63,4 höman-i liegt 'Darbringung, Spende’ und kein zu HA V1 gehö¬ 
riges homan-1 'Rufen’ vor (s. die Lit. bei Wennerberg I 253f.). 

HNAV 'in Abrede stellen, leugnen (RV [1,138,4 apa-hnuve ich 
verleugne, 8,31,7 dpi-hnutas sie verleugnen] +); Aor. apa- 
hnomuihai wir wollen ableugnen (JB [„Unform“; s. Narten, 
Aor 290]); pari-hnuta- etwa Versteckt, verleugnet1 (AV 12,5, 
40); a-hnaväyyä*- nicht zu leugnen (RV 8,45,27); u.a. (Goto 
35lf.). - Pkt. ninhavm leugnet, u.a. (Tu 7539, Oberlies, ÄvSt 
97). - Nicht überzeugend erklärt. 

Als Nasalerweiterung *gh-n-(E)ua „leugnen“ < „*fest sprechen“ 
zu *ghEuII 'rufen’ (HAV1) nach P. Hollifield, JIES 6 (1978) 175f.; 
s. auch die Vermutung bei Eich, Diss 65. - Referat früherer Deutungs¬ 
vorschläge in KEWA III 614; gegen Verbindung mit av. xsnauu (s. 
Ins, Ga i 18f.; o. I 441) richtig Wrb, Spr 32 (1986[88J) 348, mit Lit. 

hyäs (hiy°) gestern (RV +). - Mi., ni., pä. hiyyo, pkt. hijjo, hio 

gestern, u.a. (Pischel, Gramm 105, Geiger, Pä 52, Tu[Add] 
77991, 14108, Tu 14227, HinMi 108). - Iir., vgl. np. dt, dig, 
bal. z7, zik, oss. znon/cezituz gestern, u.a. (Abaev IV 313f., mit 
Lit.). - Idg. *ghdjes (s.u.); vgl. gr. xüe<;, lat. heri, ahd. gesteren 

'gestern1 u.a. 

S. die Lit. in KEWA III 614. Zum Etymon von *gh-djes ('an jenem 
[V;A-| Tage [*djes ~ sa-dyds, o. 1 65]’) und zu den lautlichen Pro¬ 
zessen in den Einzelsprachen s. Mh, LI 155 (mit Lit.); J. Puhvel, 
Fs Hoenigswald 3l6f., Kluge-Seebold23 320b. 

hradä- m. Teich, Tümpel, See (RV +); hradayyfä- (TS; s. AiGr 
II 2,807), hrddya- in einem Teich befindlich (Kä(h +). - Mi., 
ni., pä. rahada- m. (= /rhada-/, HinMi 120, Oberlies, ÄvSt 93) 
u.a. (Tu 14183; s. auch Tu 6627, Oberlies, a.a.O.). - Wohl 
zu IILAD. 

Lit. in KEWA III 615 (auch zu Abweichendem); Lubotsky, Sy¬ 
stem 69. 
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HRAY1 sich schämen (MS [jihriy0, Mittwede, Bern 66] +); hrita- 

mukhin- schamrot, verlegen, schüchtern (TS); hri- f. Scham, 
Schamhaftigkeit (YV +), hli'ka- verschämt (Kä]h +); dazu 
wohl die RV-Be!ege ahraya-, etwa 'dreist, beherzt, unbe¬ 
scheiden’ (einschließlich RV 9,54,1 ahrayas, s. AiGr III 189? 
[Vgl. Renou, EVP 8 (1961) 86f.]), ahrayäna-, etwa 'nicht 
schüchtern, beherzt, frech, dreist’ < , ♦unverschämt“ (s. die 
Lit. in KEWA 111 638). - Mi., nu., singh., pä. hirf- f. Scham, 
u.a. (Tu 14185 f.). - Nicht befriedigend erklärt. 

Referat unglaubhafter Deutungen in KEWA I 436, III 712 (~ Kui, 
Nas 177). 

HRAS verringern, klein machen, kürzen (Gobh + [hräsoy°])\ 

nir-hrasta- gemindert (SrSü); hrcisvä- kurz, klein (AVP +), 
hräsiyas- kleiner (TS +), hräsistha- mindest, kleinst (Br +), rz/r- 
hräsa- m. Minderung (SrSü). - Mi., ni., pä. rassa-, pkt. hassa 

rahassa- klein, leicht, u.a. (Tu 14184, HinMi 120). - Iir., jav. 
zrahehi- f. 'die schwächere’ (*zraluah-fr, HofTm-Narten 55; s. 
KEWA III 615). - Idg. wohl *ghres/*ghers (mir. gerr 'kurz’); 
vgl. die Lit. in KEWA, a.a.O., AnttSchweb 134. 

HRAD tönen (Sü + [hrädate])\ Kaus. ni(r)-hräddy° ertönen las¬ 
sen, (die Trommel) schlagen (Käth, MS +); hräda- m. Getön, 
Lärm (Up +). - Iir., vgl. mp. dräyldan, np. daräyidan sprechen, 
schwatzen, paSto bzalga Geschrei (wenn *upa-zrädaka-\ vgl. 
Skj, CompLI 405); s. die Lit. bei GiovStudio I 55 und Anm. 
108. - Weiteres ist unsicher. 

Zu Anschlußvorschlägen (z.B. an got. gretan 'weinen’) s. die Lit. 
bei GiovStudio 1 55f. Anm. I09f., Lehmann 160bf. - S. hrädiini-. 

hrädüni- f. Hagel, Hagelwetter (RV [1,32,13] +; °ni- f., AiGr III 
136, 138); hräduni-vft- etwa 'Hagel herbeirollend’ (RV 5,54,3), 
hrädüni-hata-vom Hagel getrolTen (MS +); JB I 45 hläduna- 

yasNomPI. - Iir., sogd. zyön> yidgha zilo, süd-baskardi ddräyeti, 
drä’en (SW-iran. *dräduni-) Hagel (Gersh, Fs Taqizadeh 81 
und Anm. 1 = Phillrart 175 und Anm. 1;S-W, CompLI 180).- 
Ohne überzeugende Anschlüsse. 
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Bezug auf HRÄD ist nicht zu sichern; s. KEWA III 616. - Dort 
Referat zu diversen Versuchen, anklingende nicht-iir. Wörter für 
Hagel’ (wie gr. x&A.a(a oder lat. grandö [s. die Lit. bei Schrijver, Refl 
2231) mit h° zu vereinigen. 

IfR], hri-, s. ff RA Y1. - °hruta-, s. HVAR. 

hriidu- m., nur AV 1,25,2.3 (AVP 1,32,2.3) °duh NomSg. - Name 
oder Epitheton des takmän- (o. I 611); nicht überzeugend 
erklärt. 

W. Wüst, Diamond Jubilee Volume (AnnBhl 58-59 [1977-78)) 
4161T. nimmt die Form h° (gegen mehrere Varianten, s. zuletzt 
KuiAryans 72) als primär und übersetzt 'glühend, glänzend ’ (< idg. 
*ghlusdu- [~ *gheI (o. II 806), Typus lit. bruzdüs 'schnell’]). Lit. zu 
den älteren Deutungsversuchen (als Erb- oder Fremdwort) in KEWA 
111 617 und bei Zysk, Healing 139. 

hroda- (jyä°), s.o. I 603. 

HLAD sich abkühlen, sich erfrischen (TA + hläday0 erfrischen); 
RV 10,16,14 hlädike hlädikävati'du Erfrischende, Erfrischung 
Bringende!’ (TA hfaduke hladukävati, AiGr II 2,482); hläda- 

m. Freude, Erquickung (ep. +), ählädatia- n. Erfrischen, 
Erfreuen (ep.), u.a. - Mi., ni., pkt. alhäya- m. Freude, u.a. 
(Tu S. 820a, s.v. HLAD). - Dazu wohl hradä- (o. II 822) und 
TB + prahräda- m. N. pr. (Patron. AV prahrädiJB prähtädi- 

[~ ep. + prahläda- ‘freudige Erregung’, 'N. pr.’]; AiGr I2 
Nachtr 122). 

Indoar. hradn/°hräda und hläd9/*htad- (~ Päo 6,4,95 Qhlanna-, Lex. 
VilanniVilatti-, AiGr II 2,729,739) hat keine sicheren Anschlüsse 
im Außer-lndoar. gefunden. Bur, Fs Siddheshwar Varma I I08f. 
verglich hlad usw. mit jav, yzräöaiia0 (ä°, v/°, Yt 8,31) 'fließen lassen’ 
(s. dazu KEWA III 618 und die Lit. bei PanainoTi I 118). - Über¬ 
lebt ist eine Konstruktion *gheld (~ hlad) neben +geldh (in [?] lat. 
gelidus, nhd. kalt) u.dgl.; s. die Lit. bei Vasmer III 256, KEWA, 
a.a.O. Vgl. ferner A. Lubotsky, MSS 40 (1981) 134. 

hlädunis. hrädüni- hffkas. HRA Yl. - hvdyale, s. IfA Vr. 

IIVAR in Krümmungen gehen, wankend gehen (RV [1,141,1 upa 

hvdrate, 4,36,2 ä-vi-hvarant-]; RV 1,166,12 vi-h/vnäti läßt fehl¬ 
gehen [Augenblicksbildung? HofTm, SII 5/6 (1980) 93 = 
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HofTmA 755]; Käth + hurcha" kommt von etwas ab, geht 
wankend [Goto 352f.]); Aor. hväry hvärsit(YV +), Kaus.-Aor. 
jihvaras (RV 10,16,8; Narten, Aor 290f.); d-hmta- nicht fehl¬ 
gegangen, unverkümmert, unverkrüppelt (RV +), vi-hmta- 
verrenkt (RV +), a-vi-hruta- nicht ins Schwanken gekommen 
(RV +), ä-hruta- hingeschwankt seiend (MS, u.a.; HofTm, 
a.a.O. 89 = 751), ä-pari-hvrta- nicht vom Weg abgekommen 
(RV; zu °hvrt° statt °hnit° s. HofTm, a.a.O. 93f. = 755 f., A. Lu- 
botsky, Spr 36 [1994] 100); prati-hvara- etwa Abhang’ (RV 
7,66,14), hväras- n. Hindernis, Tücke (RV +; Nowicki 143f.), 
hvärä- krumm gehend (RV -f; Kiehnle 210fF., mit Lit.; s. 
Pirart, Näsatya 1333), hrut- Krümmung, Unebenheit (RV +; 
s. HofTm, a.a.O. 91 f. = 753 f.), pari-hvrt- Nachstellung (RV 
8,47,6 [HofTm, a.a.O.; s.o. zu °h\rt°))y abhi-hnit- Nachsteller 
(RV +), abhi-hruti- f Nachstellung (RV 1,166,8 [u.a., HofTm, 
a.a.Ö. 92 = 754]), hvrnini- f. Name eines Flusses (JB; HofTm, 
a.a.O. 94 = 756); s. auch RV huras u.a. (o. II 817); daneben 
HVAL 'schiefgehen, straucheln’ (SB [+] hvälati[s. Goto 352]; 
SBpari-hvälam strauchelnd; SB hvala- f. das Irren, SrSü hväla- 

m. Versagen). - Mi., ni., pä. pabbhära- geneigt, abschüssig, 
k$. halun krumm werden, sich verziehen, u.a. (Tu S. 820b, s. 
w. HVAL, HVR; TuAdd 12038; o. II187). - Iir., jav. zbarsrnna- 
krumm gehend, zbarantdm beim Laufen (daeuuischer Art), 
paiti.zbarahe(Vd 19,4.11; s. die Lit. bei Nowicki 216f., Gersh, 
Iran 33 [1995] 26 Anm. 7 ved. prati-hvarä-7]\ vlzbäris- 

n. Verkrümmung des Körpers; christl. sogd. ’zbr- überqueren, 
oss. zyryn/zurun sich drehen, sich wenden, u.a. (Lit. bei Abaev 
IV 325; s. ferner o. II 817 zu jav. zurö0 u.a.). 

Die Zuordnung zu einer idg. Vorstufe schwankt zwischen *ghuel 
(~ lit. pa-zulntis 'schief, schräg* u.a.) und *ghuer (heth. ku-u-ru-ur 
'Feindschaft* u.a.); s. die Lit. in KEWA III 620 und bei Tischler l 
666f, GiovStudio I 239 ff. 

Ved. juhur0 'zornig sein* nicht hierher, sondern zu HAR1 (o. II 
805, mit Lit.). 

Naigh 2,8 hvarati ('essen’, atti-kamwn-) bezieht sich offenbar auf 
iran. *hyar- (jav. x'araiti 'ißt*), HofTm bei Goto 352 Anm. 868. 

HVAL, s. HVAR. - HVA, HVE, s. HA V'. - HVR, s. HVAR. 
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Nachträge und Berichtigungen 

Band II 

Stichwörter im Sperrdruck bezeichnen neuhinzukommende Lem¬ 
mata. - Bei Lemmata, die schon im Nachtragsteil von Band I (I 804ff.) 
Vorkommen, wird durch KJammerzitat nach dem Stichwort auf diesen 
Umstand verwiesen. 

äksu-' (o. I 804), s. auch M. Poetto, MSS 53 (1992[94J) 162fT. 

agästi-y agastya-: Zum möglichen Zusammenhang des R$i- 
Namens mit einer Pflanzenbezeichnung s. auch o. II 349. 

agrüDazu nach M-Br (briefl.) gr. cpßpuov und Sippe (< *en- 

g¥rhru-\ gegen o. II 283 f.). 

agfta= (o. I 805)rZu RV 10,85,13 aghä- (^älterer Name des 
nak$atra Maghäh?“ GeRV IV 3a) s.u. maghd-t o. II 289f. 

änga- (Volksname), s. JüS s.v. kalihga-. 

ängära- (o. I 805), s. Thi, BSOAS 57 (1994) 326. 

ähghäris. Kui, IIJ 34 (1991) 113; o. II 210, s.v. bdmbhäri 

ätka-y s. auch o. II 530 (s.v. VAS]). 

ddhi: Ap. -diy existiert nicht; s.o. II 815, s.v. hi. 

anadvdh-, s. S. W. Jamison, MSS 52 (1991) 77fT. 

analas. Thi, BSOAS 57 (1994) 324f. 

änavaprgnas, PRAJJ, o. II 175. 

andhra- m. Plur. Name eines Volkes (AitB +; s. MK I 23f. 
[mit Lit.], M. Witze!, Fs Eggermont 187). - Mi., ni., pä. andha- 

Volks- und Landesname, usw. (Tu 394 und S. 822a). - Ein 
nichtarischer Name (Witzei, a.a.O.)? 
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dpa, s. B. Vine, US 106 (1993) 58 fl'. 

apämärgä-, s.u. MARJ, o. II 326. 

dbhiru-, Verweis richlig auf BHA Y1 (o. II 245). 

AM'(o. I 806), Verweis o. I 97 (ZI. 1 oben) richlig aurKZ 83. - 
Vgl. Szem, TPS 92 (I994[95)) 96, 99 Anm. 10. 

dram/dlam, s. Thi, BSOAS 57 (1994) 325. 

arämati- (o. I 807), s. Thi, BSOAS 57 (1994) 327. 

ari-, s. J. Haudry, Fs Rix 169IT.; B. Schlerath, Krat 40 (1995) lOfT. 
(mit Lit.). 

arund-, s. Humb, Krat 38 (1993) 40. 

arcandnas-, s.o. II 254 (s.v. bhaländs-). 

drmaVgl. Humb, Krat 38 (1993) 40; H. Hettrich in H. Brunner 
(ed.), Matthias von Lexer (Stuttgart 1993) 137fT., 139f. 

alaläbhdvant-, s. Thi, BSOAS 57 (1994) 325.- 

dsmanJ. P. Mäher (o. 1138) dazu auch inW. McCormack (ed.), 
Approaches to Language (Den Haag 1978) 4571T. (non vidi; 
Hinweis von A. Klose, Regensburg). 

asva- (o. I 807): Zu assussanni- (o. II 611) s. noch N. Oettinger, 
IdgPferd 75 und Anm. 50; P. Raulwing - R Schmitt, dem¬ 
nächst in Gs Sandor Bökönyi (s. P. Raulwing, Krat 40 [1995] 
115 Anm. 36). 

asi-\ Dazu Schlerath, Meta! lg. 

dsu- (o. I 807), s. J. Haudry, BSL 88 (1993) 106fT. 

äha: Nach T. Oberlies (briefl.) vielt. „*sag(t)e ich“, 1. Person 
des Perf. von AH2. 

ähan-: Zu RV 1,123,4 ahana (o. I 154 u.) s. S. Sani, Studi Lin- 
guistici in onore di Tristano Bolelli (Pisa 1995) 457fT. 

dhi-, s. Watk, Gs Cowgill 2791T., o. II 801. 
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ähraya- usw.: Verweis richtig auf HRA Yl (o. II 823). 

alt-: Vgl. H. Rix, HS 104 (1991(92]) 186fT. 

äm bejahende Interjektion (Pan [8,1,55] +): s.o. 1 280 (s.v. om), 

[Vgl. auch DED2 31b]. 
ämiksä-: Verweis richtig auf MEKS (o. II 373). 

ämenyä-: Verweis richtig auf MAY1 (nicht MAY{\ s. auch o. 
II 379). 

äragvadha- m. Cathartocarpus fistula (GfSö [°maya-], u.a.; 
Schmidt, Nachtr 99a); Phi(-Sü 4- ärevataLex. aragvadha-, 
ärgvadha- dss. - Unklar; Fremdwort? 

äsir-, °sirta- (o. I 809): Verweis richtig auf SRA Y1 (von dem es 
zu trennen ist, o. II 666). 

induDissimiliert aus *iindu- 'Benetzer’ ~ tat. unda (o. I 279) 
nach Thi bei T. Oberlies, IIJ 37 (1994) 335. 

indra- (o. I 809): in RV 4,18 „Lied von Indra“, vgl. T. Oberlies, 
Krat 38 (1993) 

/fr-, s. Hurnb, Krat 38 (1993) 40. 

irmay s. Humb, Krat 38 (1993) 40. 

udumbäras. JüS, s.v. kadumbarl-. 

üran- (o. 1 809), s. Humb, Krat 38 (1993) 40f. 

urvärä-: s. Kli, Latldg 125 Anm. 63 (~ heth. uellu- 'Wiese’). 

urväsi-: s. Kli, Latldg 125 Anm. 63 (— lat. ueruex 'Hammel’). 

üstra-: Idg. Anlaut oder *//2S s. J. E. Rasmussen, Krat 36 
'(1991) 113. 

ünd-y s. Humb, Krat 38 (1993) 41. 

üSQ y s. T. Oberlies, MSS 53 (1992(94]) 129fr. 

rtü-y s. W. Slaje, Journal of the European Äyurvedic Society 4 
(1995) 109 fT. 
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rsya- (o. I 810), s. auch o. II 451 zu risyapad-. 

ety s. E. Tichy, Fs Strunk 31911. 

evä (evam)y s. C. Z. Minkowski, JAOS 115 (1995) 388AF. 

ailabä-y s. Goto2 VN 5 (ad 252). 

O, vay° 'weben’ (s. auch o. II507): Dazu RV 2,3,6 vayyä NomDu 

zu vayf- Weberin’ (GeRV I 280, Kiehnle 33 f.)? — Ältere Lit. 

in AiGr III 51. 

dm, s. H. H. Hock, Fs Polome II (1991-92, o. II XIV) 89fT. 

kä-1: Zu k:ä- 'Wasser’ (o. I 285) s. T. Oberlies, IIJ 37 (1994) 349 

Anm. 10. 

kapatu- s. Humb, Krat 38 (1993) 41. 

karpäsao. I 317, ZI. 2 v.u. recte „III 666“. 

kärpänävgl. Schlerath, Metallg (mit Richtigstellung der An¬ 

gaben zur Belegschicht von krpana- [o. I 341]). 

kuksi-, s. H. W. Bodewitz, IIJ 35 (1992) 19fF. 

kundas. Humb, Krat 38 (1993) 4L 

külmala- s. JüS, s.v. kudmala-. 

kuvidy s.u. den Nachtrag zu kovida-. 

KUDy s. B. Vine, Proceedings of the 14lh International Congress 

of Linguists III (Berlin 1990) 2528fF. 

krkasä- f. eine Vogel-Art (GrSü). - Zu krka° (o. I 388); AiGr 

I 70, KEWA I 256. 

kovidaAltertümliche nicht-dehnstufige „Vfddhitt-Bildung (des 

Typus bhesajd- : bhisaj-) zu kuvid 'so wahr als’ (o. I 378); 

„der durch kuvid Charakterisierte, der seine Rede mit bekräf¬ 

tigenden 'so wahr als’-Sätzen Beginnende (um die Sicherheit 

seines Wissens zu unterstreichen)“: Monika Binek (Berlin), 

briefl. 



830 kovidära- - tanu- 

kovidära-, s. JüS, s.v. kuddäla-. 

ksibasti-, s. Humb, Krat 38 (1993) 41. 

GUI!: „s. GUir (1 492) Druckfehler für GOH. 

cakraväkä-y s. Thi, BSOAS 57 (1994) 327 und Anm. 24. - “Bailey’s 

derivation of Khot. tcirau from a form with *-ka- is phono- 

logically impossible” (S-W, briefl.). 

cändälä- (ca°\ s. Thi, BSOAS 57 (1994) 326. 

cira“Khot. c//e is just as likely to be a Pkt. LW (a possibility 

admitted by Bailey in his fuller treatment of the Word in 

K[hotanese] Tfexts] VI, 84)” (S-W, briefl.). 

CYAV: I 553 recte parth. (sw-/)swd-> 

CILl s. Humb, Krat 38 (1993) 41. 

chaga-y s. B. Schlerath, HS 104 (1991) 231. 

chäyä-: “The root of scheinen etc. seems likely to be attested 

in verbal use in Iranian at least in Sogd. (’)$y- Ho show one- 

self, appear* ..(S-W, briefl.). 

churädini-: Zu streichen, da in AVP (Orissa) 17,14,10 krurädinl- 

krüräd° 'eating bloody [meal]’ [nach ämädini- feating raw 

(meat)’]) erscheint; A. Lubotsky, briefl. 

jdni-: Recte parth. Plur. jnyn (I 568 u.). 

janitra-y s. Humb, Krat 38 (1993) 41. 

jätnbha-: Recte khot. ysimä (I 573 o.). 

JAR1: Dazu spät-khot. yslr- < *ysär- 'alt werden1 < *zr-ja- (wie 

mär- < *mr-iaSkj, briefl.). 

JAV!y jdvana-y s. noch paijavanä-y o. II 170. 

jihvä-y s. Humb, Kral 38 (1993) 41, 

tanü-y s. Humb, Krat 38 (1993) 41. 



TAM' -DAR1 831 

TAM1: Zu tilgen khot. ttämä, da sicher = ttäma 'damals1 (Skj, 
briefl.). 

tämisräVgl. bal. tähär(i) 'darkness1, mit bewahrtem -/i- (Skj, 
briefl. [auf Grund eines Hinweises von G. Morgenstierne]). 

taräksus. T. Oberlies, MSS 53 (1992194]) 122. 

TARH: Iran. *tarz (o. I 636) nach D. N. MacKenzie, Perednea- 
ziatskij sbornik 4 (1986) 110 auch in parth. Götarz(ak) N. pr. 
(„*Ox-crusher“). 

tämrä-, s. Mh, QIGChieti 6 (1994(95]) 197fT. 

tithi% s. Humb, Krat 38 (1993) 42. 

tisyä-, s. noch o. II 756, s.v. stdr-, 

tügras. Humb, Krat 38 (1993) 42. 

iurä-\ s. Humb, Krat 38 (1993) 42. 

TRAS: “Iranian *tars is attested in Sogd trs (heavy stem, there- 
fore to be read /tars/ rather than */t9r§/), see IIJ 18,1976,58” 
(S-W, briefl). 

tvästar-, s. A. Lubotsky, Spr 36 (1994) 94fT. 

TVES: Anders zu jav. Oßiiqstsma- (“most distant [sic]”) I I[enning]. 
bei Gersh, Gramm 46 (§293). 

DAKS, s. Humb, Krat 38 (1993) 42. 

DABHy richtig parth. dbgr (I 695, ZI. 9 v.u.). 

DAY1: “Narten’s Interpretation of Av. aidiiu- seems to me highly 
doubtful. Despite morphological difFiculties, the old Inter¬ 
pretation as aidii-ü- 'helpful is strongly supported by the Pahl. 
translation hdyb’l /ayär/ "id.% a word whose derivation from 
adi-ü- (cf. Parth. ’dywr) would hardly have been suspected 
by the translators” (S-W, briefl.). 

DAR1: Dazu khot. darra- 'broken’ (~ dlrnd-), Emm(Sk) I 55. 



832 daridra- - dhvajd- 

daridra-, s. noch u. pradränaka-, o. II 180. 

DAV: Zum Iran, wichtig Emm(Sk) II 75, mit Lit. 

DAII: “Buddh. Sogd. <5y- does not exist as a verbal stem; it is 
merely a 'roof deduced from such forms as öxs- 'to ripen’...” 
(S-W, briefl.). 

DIP: Vgl. im Iran, nasal-infigiert *dimp, christl. sogd. wydymp' 
'lightning’ (S-W, briefl.). 

dundubhi-, s. Humb, Krat 38 (1993) 42. 

DOGIl s. Goto, Mat 1991, 681 ff. 

dyäv-: Zu pra-div-iund azv.fraidiuuä (I 751) s. noch khot. haiya- 

fsoon’ < yra-diuja- (und paiya- "late* < *apa-diuja-)y Emm, 
LautgEl 172. 

DRÄ\ s. noch pradränakao. II 180, - Vgl. das Folgende. 

DRÄ1: Käth vidräna- nicht hierher (o. I 758), sondern zu DRÄX\ 

s. Hofim, IIJ 4 (1960) 21 Anm. 12 = HoffmA 97 Anm. 12, 
Falk, Brudersch 59. 

DHAM1: “The root-form dtnä also occurs in Iranian, e.g. CSogd. 
fßm'ty 'insufllated’ < *fra-dmäta-, [M.J Schwartz[,] S[tudies in 
the] Tfexts of the] S[ogdian] C[hristians, Diss. Univ. of Cali¬ 
fornia Berkeley 1967] 57” (S-W, briefl.). 

DHAR. Khot. nur °där- (mit Präverbien, han°y pa°\ 'halten' ist 
därjs-). 

DHÄ: Khot. data- lediglich “dharma”; 'setzen, legen’ wie in den 
anderen iran. Sprachen nur *aua-staja- und *ni-sädaja- (Skj, 
briefl.). - Über sam-dhisäm dhä s.u. sdm, o. II 702. 

dhenä-: Verweis (I 797, Ende des Lemmas) richtig auf MAY2 

'tauschen’, 

dhvajä-: Die sogd. Form (nicht in man., sondern in sogd. Schrift) 
richtig als wy-ößxs- zu transferieren (S-W briefl.). 



näl - puru- 833 

/iö1: Zu näpumsaka- (o. II 1; s. auch II 145) vgl. Stru, Fs Unter¬ 
mann 459. 

NAM: Recte o. II 15, ZI. 4 nännamlti (vgl. Schaeferlnt 143 f). 

NAY1: Zu iran. *basta- na\° (II 19) s. auch H. Humbach - P. O. 
Skjaervo, The Sassanian Inscription of Paikuli, Part 3.2 (Wies¬ 
baden 1983) 93. 

näs-: Monographisch zur idg. Gleichung M. Fritz, HS 109 (1996) 
irr. 

nitaram: “Nybergs mp. *nist wäre besser nicht erwähnt worden. 
Das Wort ist nyJz geschrieben, woraus Nyberg folgender¬ 
maßen *nist gewinnt: nylz = ny-LZ = /zy-100 = ny-st\\” (Skj, 
briefl.). 

nisrmbhäs. $RAMBH, o. II 664. 

nyähc“Hom’s reconstruction of an Iran. *nlka- on the basis of 
Pers. nigün etc. seems unacceptable in view of the clear evi- 
dence that this word had a short first syllable (cf. also Arm. 

nkun)n (S-W, briefl.). 

pakvä-: Khot. paha- nach Emm, GvozdNum 322 (mit Lit.) besser 
aus *pax0a-(~ ved. pakthin-, o. II61). - Gegen *pux< *paxua- 

a!s Voraussetzung von mp. np. puxt ‘gekocht’ S-W, briefl. 
(w... unnecessary, since many parallel cases show that round- 
ing of a is phonetically natural in this context [e.g. Sogd.pwxs- 

‘cauldron’, Yagn. puxs- rto be cooked’D. 

päd-: Zu °bd° (o, II 78) eventuell auch svabdino. II 792. 

PAD: nipatsyate (TS °te) ist DatSg des aktiven Fut.-Partizips 
(Wrb, briefl.). 

pitü“Unpublished CSogd. texts attest a heavy stem pyty appar- 
ently implying a form with long vowel, either pet < *paitu- 

or conceivably pit < *pitV-w (S-W, briefl.). 

pümämsZu nä-pums0 s.o. Nachtr. zu nä\ 

puru-: Recte sogd. frestar (*frest + °tar). 



834 prdäku- - bhahgä2 

prdäku“In view of the -wr- of the Sogd. equivalent pwrönk\ 

NP palang probably derives from *prd° rather than *pard°” 

(S-W, briefl.). 

prstl-: “Sogd. prch is a heavy stem and therefore requires an 
etymon with -ar- rather Ihan -r-” (S-W, briefl.). 

PES\ Recte gr. a-nxxoxoq (-tit-), o. II 169. 

prätika„Cf. Chor, pcy’k Tace’ (S-W, apud (D. M.] MacKenzie, 
[The Khwarezmian Element in the] Qunyat al-munya [Lon¬ 
don 1990] p. 119)?“ (S-W, briefl.). 

prähcRecte sogd.fr’k (o. II 188). 

pröstha-: Verweis au {“VAS1” in VAS3 zu korrigieren (s. noch 
o. II 530, 531). 

phanä-: Nach Wrb (Manuskr. „Verba Indoarica. Die primären 
und sekundären Wurzeln der Sanskrit-Sprache“ s.v. phan) ist 
die traditionelle Übersetzung „etwa Rahm oder Schaum“ (pw 
IV, 200a; o. II 200) unrichtig; „der Kontext... bezieht sich 
mit aller gewünschten Klarheit auf die Zeit bzw. eine schnelle 
Bewegung [in ihr]“ (phana- fugte sich als 'springend, Springer’ 
[also zu PHAN] problemlos in die Liste [zwischen nimesas 

'Blinzeln, Augenblick’ und drdvan 'laufend’, TB 3,10,1,4]). - 
Damit erledigen sich die etymologischen Erwägungen o. II 
200; das Kaus. zu PHAN neben 'springen lassen’ (o. II 199) 
wohl auch 'aufkochen, abseihen’ (~ o. II 200). 

phalgü-l: Recte sogd. jpry/c-, “♦brilliant” (II 203, ZI. 5 v.o.). 

bärjahaNach Thi bei T. Oberlies, IIJ 37 (1994) 342 aus *barja- 
(~ nhd. Balg) + -ha- 'verlassend’. 

blsa-: Über AV biskale (o. II 227) und AVP viskale s. noch Kui, 
AnnBhl 72-73 (1991 -92[93]) llfT. 

brähman-: Zu pkt. mähana- (o. II 238) s. Mh, WZKS 38 (1994) 
i69fr. 

bhahgä-2: Zum Sachlichen s. G. J. Meulenbeld, SII 15 (1989) 

59 IT. 



BHAV* - RABH 835 

BRAV': Anders zu ap. <biya> (o. II 257) S-W, BSOAS 52 (1989) 
259. 

bhrünä-, s.o. 11 826 (Nachtr. zu agrü-~gT. epßpuov fo. II283f.]). 

maghd- maghävan-y s. T. Meißner, HS 106 (1993) 44fT. 

mdtsyaParth. m'syg (II 298 o.) recte = /mäsyäg/. 

mdnas“WMIran. and NP dusmanfdusmen does not belong 
here but to manyitcf. the w of the pl. dwsm(y)nwn and of 
Chor, ömnw-y’d *enmity\ Nyberg’s Separation of dusman 

and dusmen is completely unnecessary” (S-W, briefL). 

mandas. F. W. Thomas bei W. B. Henning, BSOAS 11 (1946) 
715 = SelP II 233. 

MAY1: so, nicht MAY] (o. II 316). 

MARS: Parth. pdms- bleibt eher fern, da von khot. vamas- 'to 
experience’ (vgl. Emm, SGS 119), sogd. "ms 'to pay atten¬ 
tion’ (s. S-W, BSOAS 52 [1989] 257) schwerlich zu trennen. 

mas- : Sogd. nur mx (II 352; my ist lediglich überholte Trans¬ 
literation Für mx). 

misrä-: Zu jav. misti s. die Lit. bei S-W, Krat 31 (1986) 190. - 
Parth. recte /ä-mixs-/. 

mldhäSogd. myzd (II 358) ist zu streichen (recte mynS, Skj, 
AcOr 37 [1976] 115). 

munda-y s. G. Canevascini, BSOAS 58 (1995) 340fF. 

mrd„Baiieys [khot.] müla- 'clay’ ist nur auf der Etymologie 
basiert. Eben so wahrscheinlich wäre LW ind. müla- ...w 
(Skj, briefl). 

yäthä, s. U. Ehrenfellner, IF 100 (1995) 1291T. 

yadäy s. nun Schm, Fs Belardi 99ff. 

räpas-y s. auch ZyskHealing 25 fT. 

RABH: Zu ra-m-bh s. T, Goto, Fs MHattori 152 Anm. 10. 



836 retas- -SAM1 

retas„Khot. rya ist sehr zweifelhaft und die Bedeutung basiert 
auf der Etymologie; ryäna (BaiDict) scheint ein Schreibfehler 
für dyäna zu sein“ (Skj, briefl.). 

REP: „Mp.freftan freb- muß doch mit man. mp. wyyb- \vypt ver¬ 
wandt sein und daher < fra-dab-, wi-dab- (wie Henning, Ver¬ 
bum, S. 173), obwohl das mp. b dann analogisch erklärt wer¬ 
den muß“ (Skj, briefl.). 

lämakäyanalamaka- ist in SrSü belegt (Wrb, mündlich). 

lokä-\ Für „Klein, Particle 106f.“ (II 481 Mitte) recte „I60f“. 

väjra-: Vgl. H. Falk, Copper Hoard Weapons and the Vedic vajra-. 

South Asian Archaeology 1993 (Helsinki 1994) 193fL; Schle- 
reth, Metallg. 

vadhu-: in IAV *uadhü-rä- 'Brautgabe’ (Mh, HS 109 [1996] 161 f.)? 

vayya, s.o. II 829 Nachtr. zu 0. 

vänirtas. G. v. Simson, IIJ 40 (1997). 

VAS: II 528 ZI. 10 v.o. recte exwv. 

VAU, ved. vato vahati usw.: s. B. Schleralh, SII 20 (1996) 379fT. 

vihära-> s. HAR \ o. II 803. 

vaikunthä- s. JüS, s.v. kuntha-. 

SAlifS: Nach VWind, Lex 34 hierher auch loch. B känts- 'be¬ 
kennen, anerkennen, bestätigen'; nach K. T. Schmidt (briefl.) 
außerdem toch. B sä ms- 'zählen’ (einmal auch 'bei einer Zäh¬ 
lung in Anschlag bringen, gelten lassen, achten, anerkennen’). 
Schmidt setzt wegen loch. B säms- eine idg. Wurzel *(s)fiens 

an; nach ihm ist von einer Grundbedeutung '(zweckgebun¬ 
den) zählen’ auszugehen, nach der sich - wohl schon grund- 
sprachlich - eine Bedeutung 'der Reihe nach zählend bzw. 
aufzählend (Personen, materielle Güter, Handlungen oder 
Meinungen) bewerten, einschätzen’ entwickelt habe. 

SAM': Zu IAV *°sam° (II 611) s. die Lit. o. II 827 (Nachtr. zu 
tfJVtf-). 



sayü- - sakrt 837 

sayüZu khol. säii/ ‘ein’ überzeugender Emm, Gvozd Num 292 
(und briefl.); die khot. Form (primär ssii0 in ssüvarebistä 

‘einundzwanzig’, ssitjäfa- 'one another’, ssüka- ‘allein’) < 
*yicuaiuaka- ‘all one’ (~ o. II 562, 1 263), vgl. zum Semanti¬ 
schen und zum Lautlichen ae. eall-äna > engl, alone\ lone. 

SÄS: Zu gr. axr|v (II 633) s. vielmehr M-Br, WissAlt 132fL, 140. 

Letzte Nachträge: 

atha (o. I 805): s. J. S. Klein, SII 20 (1996) 2051T. 

pücchaIdentisch mit jav. pusa- (Vd 19,42), wenn ‘Schwanz’ (so 
A. Panaino, AID 42-43 [1995/1996] 200f.). 

sakrt: Ap. hakaram-ciy gibt es nicht; in DNb 34f. ist (mit der 
Parallelstelle XP1 38f.) hakaram-maj zu lesen. 
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